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Nachrichten

iiber

Atigelegenlieiten

der

Deutscheii Morgenlandischen Gesellschaft





Ill

Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen MorgenMndischea Gesellschaft werdea von
den Geschaftsfiihrern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durcb die sie die Zusendungen der
Gesellschaft erhalten wollen, — falls sie nieht vorziehen, dieselben
auf ihre Kosten dnrch die Post*) zu beziehen;

2) ihre Jahresbeitrage an unsere Kommissions-Buchhandlung F. A . Broch-
ham in Lte^zig entweder direkt portofrei oder durch Yernsittlung

einer Buchhandlung regelmkfiig einzusenden;

3) Veranderungen und Zusatze fiir das Mitgliederverzeichnis, nanaentiich

aueh Anzeigen vom Wechsel des Wohnori^s
,
nach Balle an den

Sehriftflihrer der Gesellschaft, Prof. Dr. E. HuUzsch (Reilstr. 76),

einzuschicken
^

4) Briefe und Sendungen, welche die BibUothek und die anderweitigen
Sammlungen der Gesellschaftbetreffen, an die j,BibUo^^derJBmtmhm
MorgenlSffidischm Qes^llsoik&ft m (WUhelnashr. 86/87) — oiine

Hinzufhgung einer weitexen Adresse — zu richten

;

5) Mitteilungen fiir die Zeitschrift und fiir die Ahhandlungen far die Kunde
des Morgenlandes entweder an deren verantwortlichen Sehrifthdter,

Prof. Dr. H. Stumme in Leiimg (Stidstr. 72) , oder an einen der drei

ubrigen GeschUftsfiihrer der Gesellschaft, Prof. Dr. A?. Hult^ch in

Halle (Reilstr. 76), Prof. Dr. C. Brockelmann in Halle (Reilstr. 91) und
Prof. Dr. J. Hertel in Leipzig (Indogermanisches Institut der Uni-
versitat, Universitatsstr. 16) zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. — mit Zusdtzen — siehe in der Zeitschrift

Bd. 67 (1913), S, LXXl—LXXVIII. — Die BibUotheksortdmng siehe in

der Zeitschrift Bd. 69 (1905), S. LXXXIX; Nachtrage zu ihr siehe Ztdt-

schrift Bd. 64 (1910), S. LIII.

Freunde der Wissenschaft des Orients, die durch ihren Beitritt

die Zwecke der D. M. G. fordern mochten, wollen sich an einen der

GeschaftsfUhrer in Halle oder Leipzig wenden. Der jahrliche Beitrag
betragt 18 Mark, wofiir die Zeitschrift gratis geliefert wird.*)

Die Mitgliedschaffc anf Lebenszeit wird dnrch einnaalige Zahlung
von 240 Mark (= ^ 12 = 800 frcs.) erworben. Dazu fiir freie Zusendung
der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland, Osterreich nnd Ungam
15 Mark, im ubrigen Ausland 80 Mark.

Das jeweilig neueste Verzeicknis der Mitglieder der Deutschen Morgm-
Idudisphm Gesellschaft wird zum Preise von 60 Pf. (fiir Mitglieder : 45 Pf.),

das der auf Kosten der Deutschen Morgenldndischen GeseW
schaft perS^entUchten Werke zum Preise von 80 Pf. (fiir Mitglieder:

20 Pf.) portofird^ versandt.

*) llot’Uchst werden die Mitglieder der B. M. G., welche ihr Exemplar der

Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, ersucht, bei der Zahlung ihres

Jahresheitrags zugleich das Porto tiir freie Einsendung der vier Hefte zu be-

gloichen , und zwar mit 1 Mark tur Deutschland
, Osterreich und Ungaru

,
mit

2 Mark dagegen fdr die ubrigen Lauder.



Allgemeine Versaminliing
der D. M. G. am 24. September zu Halle.

Die vorjalirige, zu Leipzig abgehaltene Versammlung iiat

besclilossen, die nachste Allgemeine Versammlung der

Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft nacli Halle ein-

-zuberufen (Zeitsclirift, Bd. 72, p. XLVIII), wo sie am Mitt-

wocb, 24. ISlQj 10 Uhr friib, in der Biblio-

tbefc derD.M. G. (Willielmstr. 36/37, Eifitgang von derFriedricli-

stt;) zusammentreten wird. Nach der Sitzung ist ein gemein^

sames Mittagessen der Teilnehmer an der Versammlung, zu

dem auchibre Damen willkommen sind, in der Akademischen

Speiseanstalt (friiher Hotel „Tulpe“, neben der Universitat)

geplant.

Halle und Leipzig, im Mai 1919.

Der gescMftsfiihrende Varstoad.



Mitgliedernachrichten.

Der D. M. U. sind als ordentUche Mitglieder beigefcreteii

:

ab 1918:

1697 Herr Karl J. v. Kiszely, Gymnasialprof. in Beszterczebanya (Ungarn),

iind ab 1919:

1598 Herr t)r. Willibald Kir f el, Bibliothekar a. d, UniversitStsblbliothek Bonn,

in Godesberg, Marktstr. 4,

1599 Herr Dr, pbU. Jamsbedji Man^dkji Hn^ala in Boinjbay, SIX Hom^y
Road, Fort,

1600 Herr Dr. pbil. A, Siddi<li, z. 55. in QSttingen, Kikolausberger Weg 43,

1601 Herr Dr. pbil. Hermann Nan, z, Z. in Chemnitz, Kyffhauserstr. 10,

1602 Herr Dr. phi!. Adolph Brass, Bibliothekar u, Assistent am Oriental.

Seminar der Univ. Bonn, Bauinschul-Allee 29, und

1603 Herr stud. phil. Joachim Wacb in Miincben, Rambergstr. 8.

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds ist ab 1919 eingetreten;

70 die Bibliotbek der Isr aelitischen Kultusgemein de in Wien, II,

Ferdinandstr. 22.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit erwarben die ordentlichen Mitglieder

llerren v. Klchmann, Pauly und Stum me.

Durch den Tod verier die Gesellschaft ihre ordentlichcaa Mitglieder:

Herrn Dr. Martin Hartmann, Prof, am Seminar f. orient. Sprachen a. d.

Univ. Berlin, i- in Charlottenburg am 5, Dez. 1918 im 67. Lehens-

jahre, .

Herrn Dr. A. F, Rudolf HoernU* in Oxford,

Herrn Prof. Todar Mall in Bona,

Herrn Dr. Friedrich Schwally, Prof, a, d. Univ. Konigsberg, t *wn h. Febr.

1919 im 56. Lebensjahre, und

# Hemi Prof. Dr. Cossmann Werner, Rabbiiier in MUueben, t 22, Juni 1918.

Ibr^n Austritt erkl&rten Frau v. Bartels u^nd die Herron Barden hewer,
Heekh, Kurt Hnltzsch, MUnz und Sedlaeek.

Ihre. Adresse Kiiderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. G. BergstrKfier in Berlin-Charlottenburg
,

Droyseui^tr. 10,

Gartengeb. 11,

Herr cand. pbil. E. BrSunlieh in Ohlsdorf bei Hamburg, Obisdorfer Str. 572,



VI Mitgliedernachrichten.

Ilorr Prof. Dr. B. Delbriick in Jena, Marienstr. 10,

Herr Dr. H. Elielolf in Berlin, W 50, Augsburger Str. 33, Htli, H,

Herr Major a. D. Carl v. Eichmann in Weimar, 8udstr. 29,

Herr Prof. Dr. Fr. Giese in Eichwalde b, Berlin, Achonbachstr. 3,

Herr Dr. A. Hoffmann-Kutschke in Halle, Sophienstr, 1 11,

Herr Privatdozent Dr. W. Jahn in Halle, Tiergartenstr. 10 1,

Herr Hofrat Dr. J. KrcsmArik in Wion, III, Kegelg. 45,

Herr Dr. B. Landsberger in Leipzig, Furstenstr. 11,

Herr Geheimrat C. F. L ehm an n- H aiip t in Innsbruck, Archaologiscli-opigra-

pliiscbes Institut der Universitat,

Herr Prof. Dr. E. Leumaiin in Freiburg i/B., Schwaigliofstr. 5,

Herr Prof. Dr. B. Lindner, Dresden-N., Querallee 17 Erdg„

Herr Privatdozent E. Mattsson in Uppsala, Osterplan 13 III,

Herr Prof. Dr. C. Meinhof in Hamburg, Beneckestr. 22 III,

Herr Prof. Dr. H. liitter in Hamburg, Eppendorferbaum 10 1,

Herr Legationsrat A. v. Rosthorn in Wien, HI, Arenbergring 9,

Herr Prof. Dr. A. Scliaade in Breslau, Gottschallstr. 1 1.

Herr Prof. B. Scbiittlielin in Labr i/B., Lotzbeckstr. 20 II,

Herr Dr. H. S liter, em. Prof, am Gymnasium Zliricli , in Arleshehn b. Basel,

Herr P*rof. Dr. R. Tscbudi, in J^oEikon bel Zilrich, Hohostr. 3,

Herr Dr, A. Walther in Berlin-Niederschonliausen, Nordend, Birkenallee 3,

Herr Dr. Fr. Wolff in GieBen, Neue Bliue 25, und

Herr Geheimrat II. Zimmern in Leii)zig, Ritterstr. 16/22 A III.



VII

Letztes Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen

MorgenlSndischen Gesellschaft verSffentlichten Werke
s, ZDMG. Bd. 72, S. XXIII ff.

Neue VerSffentlichungen seltdem:

Zoitsclirift der Deutschen MorgenlSndischeu Gesellschaft, Herausgegoben von
den Geschaftsfiihrern. 1.—72. Band und Doppelheffc 1/2 des 73, Bandes,
1847_^1919 . 8«. lose M. (fur M. D, G. 669 M, 60 If )-

Abhandlungen ftir die Kunde des Morgenlandes. XV. Bd, Nr. 1: Vavabara-
und NisTha-Sutta, Herausgegoben von Walther Sckubring, 1918, 6

(fiir Mitglieder der D, M. G. 4 ibf,)

Zuin Geditchtnis Ernst Windiseh’s (* 4. Sept, 1844, y 3o. Okt. 1918).

I. Nacbruf ii/. Jutrster's, 11. Nachruf iiJ. HuUzscK^. Mit dein Bilde

P>nst Windisch’s, (8 S.) 1919. 1 A/. 50 Pf. (fiir Mitglieder der D.M. G.

1 M). (Sonderabdriick aus der Xeitschr. der D. M. G., Bd. 73.)

Ein Verzeichnis der seit dem 16. Mai 1918 fiir die Bibliothek der 1). M. G.
eingegangenen Schriften usw. konnte nicht gegeben werden, da der Mangel an

Heizraaterial und die bis in den Mai 1919 hinein berrschende kalte Witteruiig

das Arbeiten in den R&umen der Bibliothek unmdglieh maclite, anderseits vor-

liegendes Heft im Anfang Mai abgescblossen werden muOte.

Sehr erwunscht isi cfer Btbifofhek die voUstandige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orienfalisiischen Dissertationen , Programme u. s. tv.

der Universifdfen und anderer Lehranstalten.





IX

Protokollarischer Bericht

(Jbep die am 24. September 1919 zu Halle abgehaltene

Allgemeine Versammiung der D. M. G.

Die Sitzung wird 10®® in der Bibliothek der D.M.G. durch Herm Hultzsch

eroffnet. Die Versammiung wfiMt' ihn zum Vorsitzenden, Herm Steindorff zu

seinem Stellvertreter
5

zu SchriMUhrem die Herren Hartmann und Lands*

berger; zu Rechnungsprilfern die Herren Henckel und Herzfeld.

Liste der Teilnehmer s. in Beilag© A.

1.

Die satzuiigsgemSfi aus dem Vorstande ausscbeidenden Herren Brockel-

maiin, Fischer, Hultzsch und Zimmeru werden wiedergewahlt,

Der Gesamtvorstand setzt sich demgemilfi . aus folgenden Mitgliedern zu*

mmen

:

gewSblt in: Halle 1917 Leipzig 1918 Halle 1919

Erm an Kuhn Brockelman:

Kirste Praetorius Fischer

Reiniscb fWindisch, fhr Hultzsch

S tumme welchen Her tel Zimm ern

eingetreten ist.

2. Als Ort der nachsten Allgemeinen Versammiung wird Leipzig bestiramt.

3. Herr Hultzsch verliest den Bericht des Schriftfuhrers fUr 1918/10

(s. Beilage B).

4. Der Vorsitzende verliest die Tagesordnung.

Ein Antrag des Herrn Kahle, die Tagesordnung in Zukunft alien MLt-

giiedern vier Wochen vqr der Sitzung zugehen zu lassen, wird angenommen.

5. Herr Stumm e verliest den Redaktionshericht fdr 1918/19 (s. Beilage C)*

Herr Liiders wUnscht strengere Sichtung der aufzunehmenden Artlkel und

Beschrankung der Rezensionenj im besonderen sollten NachtrSge zu Worter-

bSchern nicht einzeln in der Zeitscbrift veroffentlioht, sondern fiir ein© etwaig©

spatere vollstSndige Sonderpublikation gesammelt werden. Die Versammiung 1st

einverstanden,

6. Der Kassenbericht fdr 1917 und 1918 wird vorgelegt (s. Beilage D

und E).

7. Herr Brockelmann verliest den Bibliotheksbericht flir 1918/19 (s.

Beilage F).

8. Herr Hultzsch verliest den als Beilage G abgedruckten Entwurf eines

Vertrages zwischen dem PreuBiscben Staat (Minist, f. Wissenschaft, Kunst und

Volkslildnng) mit der D. M. G. Auf Antrag des Vorstandes und mit Zustimmung

b



X Protohollar, Bericht uher die Allgem. Vermmmlung zu Halle.

des Herrn Uuterstaatssekretars Becker wird der letzte Satz von Puukt 3 des

Entwttrfes gestrichen.

Gelegentlich einer Aussprache, in welclier auf die geringe Hohe der vom

PreuJSischen Staate jUhrlich anzuweisenden Beitriige fiir Bibliotkekszwecke {oS 500)

hingewiesen wird, erlautert Herr Becker den Entwurf dahin, dafi die aus-

geworfenen Betrage bereits im Jahre 1916 festgelegte Minimalleistungen dar-

stellen, deren Erliohung erwartet werden konne.

Die Versammlung gibt dem Wunsche nacb Yerwirklichung dieser Erwartung

Ausdruck und genehmigt bierauf den AbschluiS des Vertrages.

9. Der im Jahre 1918 eingesetzte ReformausschuB (vgl. Bd. 72, S. XLYII)

•wird auf Antrag des Herrn Stein dor ff im Hinblick auf die in Punkt 10 er-

orterte allgemeine Reform aufgeldst.

10. Herr Becker erlautert die von der Redaktion des „Islam“ (den

Herren Becker und Ritter) vorgelegten „Grundsatze und Ricbtlinien jfur das

Statut eines Verbandes fiir morgenifindische Forsehung“, indem er die Rotwendig-

keit eines auch bereits von verschiedenen orientalistiscben Gesellscbaften vor-

geschlagenen Zusammenschlusses aller an der morgenlandiscben Forscbung Inter-

essierten ausfiihrt, welcher sei es in Form eines Personalverbandes
,

sei es in

Form eines Yerbandes der Gesellscbaften moglich sei. Man miisse sicb mtnmehr,

falls man prinzipiell mit der Griindung eines solcben Verbandes einverstanden

sei, schliissig werden, ob die D. M. G. in diesem Yerbande aufgehen oder als

ein Glied des Verbandes bestehen bleiben solle.

Herr Steindorff tritt fur die Griindung eines Verbandes der Gesell-

schaften ein und inocbte der D. M. G. als einera Glied innerhalb des ^Yerbandes*^

die allgemeine Fiirsorge fiir die Publikationsorgane in dem Sinne des in den

Erlkuterungen zu den „Grundsatzeu“ ausgefiihrten „Idealen Zustandes“ als zu-

kiinftige Aufgabe zuweisen; die ZDMG. solle aufgeteilt und ein allgeraeiner Teil

gescbaffen werden, der als Organ far allgemeine orientalistiscbe Probleme und

Grenzgebiete zu dienen babe.

Nacb einer langeren Debatte, an der sicb die Herren K able, Meissner,
Ltiders, Soberman beteiligen, stellen die Herren Herzfeld und Becker
als Kempunkte der Diskussion die Frage fest, ob die D. M. G. bereit sei, sicb

in ibrer Zeitscbrift auf die im Entwurfe fiir diese festgelegten F&cher (1. Indo-

logie und Irauistik; 2. Semitistik; 3. Sinologie und Turkologie (in weitem Sinne;

Ost- und Zentralasiatische Sektion) z\i bescbranken, so daB dann die ZDMG.
in drei Sektionen sicb aufldsen wUrde, wozu aJs vierter eventuell der von Herrn
Steindorff vorgescblagene , allgemeine TeiH trate,

Herr Steindorff erlSLutert, daB diese Vierteilung der ZDMG. ganz seinem
Yorscblage entspr&che, halt jedoch an dem obigen Vorschlage der Erweiterung
der Aufgaben der D. M. G. als Instanz fUr die Publikationsorgane innerhalb des

„ Yerbandes** fest.

HerrZimmern meint, das ^allgemeine" Heft solle alien Mitgliedern obli-

gatoriscb, die anderen drei fakultativ je nacb Wunscb zugesendet werden.
Herr Ritter bait die D. M. G. wegen ihrer altertumlichen Organisation

zur tJbernahme netter Aufgaben im Sinne des Steindorffscben Yorschlages
nlcht fur fKbig.



Pi'otohollar, Bericht ilber die Allgem. Versammlung m Halle. XI

Die Herren S teindorff uiid Guthe treten dagegen fiir ©ine Reform

der D. M, G. ein, -welche sie in den Stand setzt, ihre Aufgaben zu erweitern.

Horr Guthe wUnscht Beriicksichtigung des D. P, V. hei der Yerteilung

der Aufgaben innerhalb des ^Verbandes“.

Nach einer weiteren Debatte, an der sich die Herren Kahle, Herzfeld

und Schulze’ beteiligen, wird folgender Antrag des Herfn Ritter angenommen:

1. Die Allgemeine Versammlung der D. M. G. erklSrt sich grundssltz-

Uch damit einverstanden, daB die D. M. G. der zu schaffenden Organisation

eines Verbandes fUr morgenlSndische Forschung angeschlossen wird.

2. Zur Beratung ttber die Art dieses Anschlusses und die unter diesem

Gesichtspunkt ndtig werdende Uragestaltung der Yerfassung der D. M. G.

wird ein AusschuB von acht Personen eingesetzt, bestehend aus den Herren

Brockelmann, Herzfeld, Kalile, Liiders, Ritter, Scherman,

Steindorff, Zimmerii.

3. Dieser Ausschufi hat konkrete Yorschlage innerhalb eines halben

Jahres einer auBerordentlichen AHgemeinen Versammlung vorzulegen.

11. Folgender Antrag des Herrn Hultzsch wird angenommen:

^ITalls dioD.M. G. sich nicht dem gephinten A'erband anschliefit, ist

im Juni-Heft 1920 der Zeitschrift bekaimtzugeben , dafi in dor n^disten

ordentlichen AHgemeinen Versammlung ein Antrag auf Erhdhung des iahr-

lichen Beitragos fiir alle Mitglleder auf 24 c4i, des Beitrages fiir* Mitglied-

sehaft auf Lebenszeit auf 480 cM zur Beratung gelangt.^

12. Ein Antrag 'des Herrn Hultzscb, dafi von auBerdeutschen Mitgliedern

der Beitrag fiir Mitgliedschaft auf Lebenszeit kunftig in Goldwahrung zu zahlen

sei, wird angenommen.

13. Die RechnungsprUfer beantragen Entlastung der Kassenfiihrung
,

die

erteilt wird.

Die Versammlung wird urn 3 Uhr geschlossen.

Die Vorsitzenden Die Schriftfilhrer

E. Hultzsch. Georg Steindorff. R. Hartmann. B, Landsberger.

, Beilage A.

Liste der- T eiln ell m er an der AHgemeinen Versamm-

lung der D. M. Ct. am 24. September 1919 % u Halle.

1. Uertel. 3. *Babinger.

2. Scherman. 7. R, Hartmann.

3. *Franke, Karl. 8. E. Herzfeld.

4. Roy, Tara Chand. 9. H. LUders.

5. Sturame. 10. Meissner.

1) Die Auffiihrung erfolgt nach der eigenhiindigen Eintragung in die Liste.

Nichtmitglieder sind mit * bezeichnet.

b*
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11. Ziramern. 21. Braunlich.

12. Wilhelm Schulze. 22. Henckel.

IS. Hoffmann-Ku ts chke. 28. N au.

14. P. Kahle.. 24. G. Kampffmpyer.

15. Ritter. 26. B, Landsberger.

16. Becker. 26. Brock elm a nn.

17. S chindl er. 27. Th. Zacbariae.

18, Ehelolf. 28. G. Steindorff.

19. *Schultz. 29. H. Guthe.

20. Weller. 30. •E. Hultzsch.

Beilage B.

Bericht des Schriftfiihrers fiir 1918— 1919.

Seit dera letzten Jahresberichte (Bd. 72, p. XLVIIIff.) sind der D, M. G.

15 Pei*sonei:i (Nr, 1596—1610) imd 3, Kdrperschaft (Nr. 70) als ordentlicbe^’Mit-

gUeder beigetreten. Ihren Austritt erkiarten Frau v. Bartels uiid die Herren

Baenscb-Drugu lin, Bardenbewer, Beckb, laCirscbfeld, Huart, Kurt

llultzsch, Miiuz, Sedldcek, V. A. Smith und Weckerling. Durch den

Tod verlor die Gesellschaft zwei Ehrenmitglieder; Herrn Wirkl. Staatsrat Dr.

Wilhelm Eadloff, Exzellenz, und Herm Geh. Rat Prof. Dr. Bmst Windisch,

and 8 ordentliche Mitglieder: Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Karl Brugmann, Herm

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Paul Deussen, Herrn Prof. Dr. Martin Hartmann,

Herrn Dr, Rudolf Hoernle, Herrn Prof, Todar Mall, Herrn Prof. Dr. Fried-

rich Schwally, Herrn Abdur-rahman Seoharvi und Herrn Prof. Dr. Coss-

mann Werner.

Im, letzten Jahresberichte fehlten die iiblichen Nachrichten liber die Finanz-

lage der D. M, G*!# da die Firma P. A. Brockhaus wShrend Abwesenheiit des

die Gesch&fte unserer Gesellschaft wahrnehmenden Buchhalters Herrn K. Prank

e

die notigen Unterlagen nicht zu' Refem vermoehte. Herr Frank e hat seitdem

, nach seiner Entlassung aus dem Heeresdienste die Abschliisse fUr 1917 und 1918

in mUstergaitiger erledigt. Hiernach ziihlte die Gesellschaft am Schlusse

des Jahres 1917 49^5 MXfjpW-er und im Jahre 1918 490 Mitglieder gegenilber

5()5 Mltgliedern im Jahre lOi^. Yon dear 25DMG. wurden im Jahre 1917

402 Stiick an Mitglieder und Kdrperse&attea nnd 78 Stack an den Bachhandel

versandt; im Jahre 1918 waren die entsprechenden Ziffern 410 und 64 Stack.

Der Gesamtahsatz an VerSffentUchungen der Ges#lfchaft ergab im Jahre 1917

Jl 2897.76 und im Jahre 1918 M 8864.6^, also M 456.90 mehr als im Vor«

jaba;a<. Die rdckstilndigen Mitgliedsbeitrllge betrugen am 1. Juli 1919 *M 8799.90.
' Wir darfen wohl hoflfen, dafi sofort nach Priedenschlufi ein pfeil dieser

Summe von denjenigen Mitgliedern, welche feindlichen Staaten aiSsjgehdren
, an-

standslos begjlehen werdoh wird, zumal da ihnen dor niedrige Stand der deutschen

Talttta dogate kommt. Eiue Anzahl unserer Mitglieder in Amerika, England,

Finnland, Prankreich und Italieri haben sieh bereits gemeldet und ihre Beitrage

seit Kriegsbeginn nacbgezablt. Die einheimischen Mitglieder haben in den Jahren
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1917 und 1918 mit Rtickslcbt aaf die Notlage der GeSellachafI: groBes Ent-

gegenkommen gezeigt und ilire Beitrgge pttnktlich berichtigt

Die Oesellscbaft iinterstlltzte im Jahre 1917 die Enzyklopiidie des

•Islam mit Ji 800. Das Pleischor-Stipendium wurde in der Hdhe von

f.M 350 am 4. Milrz 1919 Herrn Dr, Arno Poebel in Breslau (jetzt Prof, in

Rostock) verliehen.

Die vorjfthrige Veraammiung hatte den geschSftsfUhrenden Vorstand be-

auftragt, das SScbsische Miuisterium des Kultus um Auslegung einer Stelle des

Statiits des Fleischer-Stipendiaras zu bitten (s. Bd. 72, p. XDVII). Dies ist

geschehon und darauf folgende Antwort eingegangen:

Dresden, den 81. Januar 1919.

Dem Winisterium des Kultus und dffentlichen Unterricbts ist es nicht

zweifelbaft, dafi die in der Eingabe vom 19. ds. Mts. aufgeworfenen Fragen

naob dem Wortlaute und Sinne der Stiftungsbestimmungen flir das Fleischer-

Stipendium daliin zu beantworten sind, dafi das zweite und das dritte GenuB-

jahr sich iinmittelbar an das erste und bezw. zweite auschlieBen miissen,

und daB Personen, die dieses Stipendium drei Jahre Jang genossen haben,

kllnftig nicht wieder damit zu bedenken sind.

Ministerium des Kultus und offentlichen Unterricbts.

Buck.

Der von der letzten Versammlung geAvahlto ^AusschuB zur Erwagung einer

zeitgomaBen Uinge.‘italtung des Yorstands und vielleicht auch der Xeibehrift der

Gesellselmft^ kooptierte Herrn Prof. Her tel in Leipzig, welcher an Stelle unseres

lieben fWindiscli in den geschiiftsfUhrenden Vorstand eingetreten ist, hat es

aber bislier zu keiner Tagung gebracbt. Die lievoUition, die Beschriinkung des

Eisenbalinverkehrs und Meinungsverscbiedenheiten inbezug auf Zuwahl weiteror

Mitglieder trageu die Scbuld hieran. Am Scbhisse des Schriftenaustauscbes

schl^ icli vor, es der Allgemeincn Yersammlung zu fiberlassen, iiber die Zu-

sammensetzung des Ausschusses und den Ort und die Zeit seines Zusaminentritts'

Bestimmung zu treffen.

Im letzten Jahresbericbte (Bd.‘.72, p. L) erwSlmte icli die von dem l^reu-

Bischen Unterricbtsministerium geplante Begriindung eines orientalischen Seminars

im AnscbluB an die Bibliotliek unserer Gesellscbaft. Die vorjahrige Yersamm-

lung bescbloB, dafi der bieriiber abzuschlieBende Yertrag der nacbsten Yersamm-

lung vorzulegen sei, was hiermit gescbieht^ s. Beilage G.

Der weitere Vorstand bat sich mit den B'^dingUngen dos Yertrags ein-

verstanden erklfirt, jedocli den Wunscb aiisgesprochen , daB die Handaehriften,

welche zimi Teile YerniMcbtnissen entstamraen, nicht in die Universitl-tsblbiiotbek

iiberfdbrt, sondern, wie bisbor, in unserer Bibliothek aufbew'abrt werden. Dem-

wllrde die Streicbung des zwelten Satzes von Punkt 3 des Yertrages zu

beantragen sein.

Einer von Berlin ausgebonden Auffordorung zur Begrbudung eines Ver-

bandes aller orientalls^ien Yereine erteilte der gescbaftsffthrendo Vorstand seine

prinzipielle Zustimmung. Die Herren Brockelmann und Stumme vertraten

die Gesellscbaft in Berlin bei einer Yorbesprecbung liber dieseii Gegenstand,

deron Ergebnisse demnilcbst verdftentlicbt werdrn aollen. Wie ich ^fabre, trtede



XIY Frotokoll, Bericht ilber die Allgent, Versammlung zu Halle.

hierbei vorgesclilagen, von jedem Mitglied eiuer Gesellschaft die sich dem Yer-

band anschlieJSt, einen j^hrlichen Ziischlag von 10 zu erheben. Selbst wcnn

wir uns dem Verbande fernhalt;en, wird sich eine Erhohung der MitgliedsbeitrSge

auf keinen Pall vermeiden lassen. Die Firma P. A. Brockhaus ist der Ausicht,

dafi der Jahresbeitrag auf*// 24 erhoht werden mufi, wenn die Zeitsch rift wieder

denselben Umfang, wie in Priedenszeiten
,
erhalten soli. Hierbei ware es viel-

leicht vorteilhaft, die Zeitscbxift in zwei Sektionen: eine indogermanische und

eine semitische, zu zerlegen
,
von denen jedes Mitglied nur je eine erhalten

wiirde. Auch dieser Yorschlag ist, wie ich hdre, in der Berliner A^ersammlung

ziir Spraclie gekoinmen und beifallig aufgenomnien worden.

Zum Schlud kann ich der Yersammlung mitteilen, dai3 unserer Bibliothek

eine hochhorzige Schenkung zugefallen ist. Der kurzUch verstorbene Herr Prof.

Dr. Martin Hartmann hat ihr seine auBerordentlich reichhaltige und wertvolle

Biichersammlung aus dem Gebiete der orientalischen Literaturen letztwillig hinter-

lassen. Die Biicher sind zum Teil bereits hier eingetroffen, und der Rest wird

demnaebst aus Berlin erwartet. E, Hultzsch.

Beilage C.

Redaktibnsbericlit fiir 1918—1919.

Der 72. Band der Zeitsclirift der Deutschet^ Morgenldnduchen Geaell-

schaft^ dessen Doppelheft 3/4 am 13. Dezember 1918 versandt wurde, brachte

348 Seiten arabiseher Pagination. Der 73., dessen Doppelheft 1/2 am 1. Jiini

1919 in die Ofifentlichkeit ging, wird 244 bringen; eineu grofieren Umfang

konnten Wir dem Bande nicht geben, denn der Drucktarif ist unentwegt weiter

gestiegen, — zu schwindelnder Hohe. Von den Wissenschaftlichen Jahros-

berichten erschien auch im 73. Bande bloii ein einziger: ^Agyptologie lOlS'^

von Gunther Roeder. Was neue ^Verkaufs* Separata “ botrifft, so ist (s.

Zeitschr. 73, S. VII) Anfang dieses Jahres ausgegeben worden der Sonderabdruck

aus Heft 1/2 des 73. Bandes der Zeitschr.: Zum Gedachtnis Ernst Windisch’s,
*

4. Sept. 184i4^i t SO. Okt. 1918. I. Nachruf M. PSrster’s. II. Nachruf

E. Hults^sch’s. Mit dem Bilde Ernst Windisch’s. 1919. 1 ^ 50 ^ (fUr Mit-

glieder der D. M. G. 1 *#). — Die Allgemeine Yersammlung vOn 1918 drdckte

(s. Zeitschr. 72, S. XLVII, u. 2) den Wunsch aus, „dafi den Mitarbeitern der

Zeitschrift die Sonderabziige ihrer BeitrSge sofort nach Ferligstellung der die

betr. Beitrkgo enthaltenden Druckbogen (also vor dem Erscheinen des betr.

Heftes) zur YerfUgung gestellt werden mochten". Teilweise ist dies zu erreichen

gewesen, teilweise nicht
j

ich kann , v^sichern ,
dad ich mein Moglichstes tue,

die betr. Steilen hierin zur PromptitSt zu bowegen.

Yon den Abhandlungen fUr die Kunde dei Morgenlandes ist bald nach

der Allgemeinen Yersammlung von 1918 (s. Zeitschr. 73, S. A"II) erschienen:

XY. Band, Nr. 1: VavahSra und Nisiha-Sutta. Herausgegeben von Walther
Schubring. Die Herstellungskosten der 72 Seiten starken Arbeit betragen

1623 M 95 , zu denen Herr Schubring 1350 Unterstd^ungsgeld der

Konigl. PreuBlschen Akademio der Wissenschaften (Bopp-Stipendium) beisteuerte,

was auf dem Titelblatte der Schrift angegeben ist.
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Der an ihn am 22. Juli 1919 gerichteten Bitte, den anastatischen Neu-

drnck der Schrift seines 1894 verstorbenen Vaters liber die jUdische Angelo-

logie und Daemonologie in ihrer AbhUngigkeit vom Parsismus. Von Alexander

Kohut. 1866 (=: Nr, 8 des TV. Bandes der Ahhandlungm) freizugeben (zur

Sacbe s. Zeitschr, 72, S. LVI), hat Harr Dr, G. A. Kohut in einem Brief©

aus New York vom 29. August freundlichst entsprochen. Das betr. Heft der

Abhandlungen ist mithin wieder kSaflich und zwar soli der Preis dieses anasta-

tischen Neudrucks fUr Nichtmitglieder 8 Ji
^

fiir Mitglieder der D. M. G. 2 Jl

betragen (vgl. ZDMG. Bd. 70, vierte Seite des Umschlags von Heft 3/4). Somit

sind die Abhandlungen jetzt wieder vollstandig verkSuflich.

Hans Stumme.

Beilage D und E siehe S. XVI—XIX.

Beilage F.

Bibliotheksbericht fiir 1918—1919.

Die Fortsetzungen von Zeitscbriften und Serienpublikationen aus dem In-

land, den verbiindeten und den neutralen LS-ndern sind auch in diesem Jahre

regelmafiig eingogangen
;

aus den bisbor feindlichen Liindern hat die Scuola

oriental© della R. Universita di Roma durch Ubersendung der wkhrend des

Krieges erschienenen Band© der Rivista dei Studij orientali den Austauschverkehr

wieder aufgenommen. Die sonstigen Bostande der Bibliothek haben sich um
ca. 78 Biinde vermehrt; leider verbot der immer dringender werdende Raum-

mangel der Zeitschrift die Eingange in der gewohnten Weise zu verzeicbnen.

Einen auBerordentlich wertvollen Zuwaclis erhielt die Bibliothek der Gesell-

sehaft durch das hochherzige VerraHehtnis ihres am 5, 12. 18 verstorbenen lang-

jahrigen Mitgliedes M. Hartmann, der ihr in scinem Testament seinen gesamten

handsehriftlichen NachlajS, alle im Orient gedruckten Bucher seiner Bibliothek so-

wie die noch vorhandenen Mhnzen seiner Sammlung, deren Hauptbestand er aller-

dings schon bei Lebzeiten nach Mdskau verkauft hatte, uberwies. Der in

Hartmann’s Wohnung aufbewahrte Teil der Bibliothek sowie der iibrige Nach-

laB wurde alsbald nach Halle iiberfuhrt; ein erbeblicber Teil der Biicher stebt

noch als Leibgabe in der Bibliothek der Deutschen Islamgesellschaft zu Bdrlin,

wird aber demngchst auch bierher libernommen werden. So ist unsere G<i^ellscbaft

in den Besitz von 24 Bauden turkiscber und arabischer Handschriften und mebrearen

tausend Banden gedrackter Bucher gokommeii. Dadurch wird der tiirkische,

speziell der osmaniscbe und ostthrkiselie Teil unserer Bibliothek dem durch die

Vemfichtnisse von Gildemeister, Thorbecke und Socin scbon so glftnzend

ausgestatteten arabischen Teile nabezu ebenbiirtig; dieser selbst wird durch zabl-

reiche Werke aus den bisher nur unzureicbend vertretenen Gebieten der islami-

schen Theologie und des Rechts sowie durch modern-arabiscbe Literatur, nament-

lich durch Zeitungen und Zeitscbriften in hSchst erwunschter Weise vervoll-

standigt. Die Gesellschaft wird dies hochherzige Vermachtnis im Sinn© des

Erblassers, der selbst zu den eifrigsten Benutzern unserer Bibliothek gehdrte,

in liberalster Weise, boflentlich zum Segen der islamischen Wissenschaft verwalten.
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Ausgeliehen waren im Berichtsjahre 126 Bfinde iind 4 Handscliriften an

30 Entleiher. Das Lesezimmer war, solange die Witterung es zulieJS, tiiglich

benutzt. Leider muBten wir im letzten Winter, da wir die gegen friilier nahezu

verdoppelten Kosten der Heizung der ohnehin so schwachen Kasse der Gesell-

schaft nicht aufbiirden durften, darauf verziohten, das Lesezimmer offenzuhalten.

Audi in diesem Beriehtsjahr war unser Bibliothekar
,
Herr Dr. Bauer,

laogere Zeit von Halle ferngelialten und zwar bis Ende Dezember 1918 durcb

den Heeresdienst, seit Anfang Mai dieses Jahres bis jetzt durch den Aufenthalt

in einem Luftkurort; wShrend dieser Zeifc wurde er durch den Unterzeiehneten

vertreten. C. Brock elm ann.

Beilage 0.

Vertragsentwurf.

Zwischen

dem PreuBiscben Staat (Ministerium fur Wissenschaft, Kunst

und Tolksbildung),

vertreten durch den Minister fUr Wissenschaft
,
Kunst

und Tolksbildung, einerseits,

und

der „Deutschen Morgenlandischen G^sellschaft in

' Halle und Leipzig,

vertreten durch ihren geschaftsfiihr enden Vorstand,

nitmlich

:

a) den Geheimen Regierungsrat Professor Dr. C. B rock el

-

mann in Halle,

' b) den Geheimen Regierungsrat Professor Dr. E. Hiiltzs ch-

ebenda,

c) den Professor Dr. J. Her tel in Leipzig und

d) den Professor Dr. H. Sturame, ebenda, .

wird nachstehende Vereinbarung getroffen:

I., Dha Morgeniandische Gesellschaft* stellt ihre in Halle be-

findlidhen Eftumlichfceiten und BilkereibestSnde in den Dienst der Universitiit

Halle-Wittenberg.

2. Durch das PreuBische Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volks-

bildung der UpiversitSt Halle ein Ori^talisches Seminar errichtet, das

siii^ in eine und eine indische Abteilung gliedert, EUr dieses Seminar

sind die in Zifibr 1 erwHbrils^ RS-umlicKfeeiten und BUcherbestande bestimmt.-

Das Ministetrium verpflichtet sieh, fdr die Bibliothek nimnalig 6000 Jl zur Ter-

fUgung m stellen, welcher Betrag b^eits in den Staatsbaushalt fiir das Rech-

nungsjabr 1918 „zur E^nrichtung der Biich©rei,ito, ein Orientalisches Seminar

bei der , Universitat Halle* eingestellt ist. Zur weiteren Ausgestaltung der

Bibliothek werden deip Seminar j&hrlich 500 M liberwiesen und .fBr

Bibliothekar jahrlich 750 M bewilligt. Dies© laufenden Ausgaben von 500 Jl

„zur Bestreitung der s^chliehen Ausgaben* und von 750 Jl j,'^r Assistenz-
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leistutigen in der angegliederten Biicherei der Beutschen MorgenlSndischen 60-

sellschaft** sind bereits in den Staatshaushalt fur 1918 unter Kap, 119 Tit. 6

aufgenommen,

3. Das satzungs- und bibliotheksordnungsm^Lfiige Ausleihverfabreu gegen-

fiber den Mitgliedern der Gesellscbaft wird auf die aus staatUchen Mitteln er-

folgtep Neuankchaffiingen, die im Eigentume des Staates verbleiben, ausgedebnt,

doch ble^bt es den Direktoren des Seminars iiberlassen, ein© Handbibliothek

von bescbrUnktem Umfange von dem Ausleihverfkbren auszuschliefien. Die der

Deutschen Morgenlandischen Gesellschafb gebSrenden Handscbriften konnen nach

der Universitatsbibliothek iiberfdhrt und dort bibliothekarisch bebandelt werden;

sie bleiben aber Eigentiim der Gesellschaft.^)

4. Die Annahme des Bibliothekars erfoigt auf gemeinsamen Vorsehlag der

Direktoren des Seminars sowie des mit der Bibliotbeksverwaltung betrauten

Mitgliedes des gescbilftsfiihrenden Vorstands der Gesellschaft * die Emennung

bedarf der Genehmigung des Ministers. Die Verwaltung der Bficberei, die den

Direktoren des Seminars obliegt, darf gleicbfalls nur im Benehmen mit dem

arwfihnten Mitglied des Vorstands erfolgen.

1 ) Dieser Satz ist gestrichen worden.





Altosmanische Studien I.

Die Sprache ‘ASyqpasas und Ahinedis.

Von

C. Brockelmann.

Die wicbtigste Vorarbeit fiii' eine histoiiscbe Grammatik des

Osmaniscb-Turkischen ist es z. Z. die Entstebung der osmaniscben

Schriftspraebe klarzustelleii, Zu dem Zweck ist der Laut' und
Formenstand sowie der Wortscbatz der altesten osmaniscben Scbrift-

steller einzeln zu untersucben. Die MSglicbkeit zu solcben Unter- 5

suchungen ist natiirlicb durch die z. Z. erreiebbaren Handscbriften

bescbrankt. DaB von ‘Asyqpasa als dem illtesten, in engerem Sinne

osmaniscben Scbriftsteller ausgegangen warden^ muB , ist selbstver-

standlicb. Wenn wir bier der Sprache des Garlbname von J330
die des zwei Menschenalter jlingeren Iskendername Abmedis von lo

1390 gegeniiberstellen, so gescbiebt das nicbt nur, weil Hdss. beider

Werke in Deutschland bequem erreicbbar sind, sondern vor allem

deswegen, weil die Untersucbung dieser Werke ergab, daB ibre

Sprache trotz des zeitlichen Unterscbiedes in der Hauptsacbe die

gleiche ist^), Wenn also Gibbs nicbt unwahrscheinlicbe Vermutung is

(a hist, of ottoman poetry I, 184) das Ricbtige trifft, daB ‘ASyqs

Sprache auf dem Dialekt seiner Heimat Qaraman berubt, so niiissen

wir annebmen, daB der weitgereiste Abmedi darauf verzicbtet babe,

etwa dem Dialekt seiner Heimat Germian zu literariscben Ehren
zu verbelfen, und sicb in der Hauptsacbe an^einen^VorgEnger an- go

gescblossen babe.

Fiir das Garibnume babe icb auBer der sebon fiir ineine Unter-

sucbung liber ‘Alis Qissa’i Jusuf benutzten Gothaer Hds. Nr. 206
{Go.) nocb die Hdss. von Berlin, Diez A, fob 23 {Be.), Dresden

Nr. 14 (Dr.) und Gottingen, Ascb Nr. 82 (65.) berangezogen. Fiir 26

das Iskendername sind drei Gothaer Hdss. 184—186 A, B, C- be-

nAzt^). Fiir Abmedis .Diwan konnte icb nur die eine Berliner

1) So urteilen nuch Kopriiluzado Melimed Fu’Sd und Sibabaddiu Salai-

man in Jeni ‘OtmSnly tarXhi EdebTjEty I, 165, 18.

2) Was es mit der von^Keglb ‘l§yin in Tarl]ii ‘OtinanT En|Umenl MefmS'iwy
I, 62 erwahnten Hds. aus SXrEz vom Jahre 966, die angeblich einen anderen
Dialekt bietet als die von ihm benutzten, die spracblicb offenbar mit den unseren

Zeitaclir* der D. Morgenl. Ges. Bd, 73 (19191, 1



2 Brockehiianriy AUosmanische Studien L

Hds., Diez A oct 68 benutzen^ dies? bestatigte durcbaus das von
Gibb (a, a. 0. 285) geMlte Urleil; sie ist daher fiir die folgenden

Untersucbungen auBer Betracht geblieben^),

Fiir diese Hdss. kann ich im allgemeinen anf die gedruckten

5 Kataloge verweisen. Ohne einem kiinftigen Herausgebei* der beiden

Werke vorgreifen zu wollen, mnB bier ab?r noch bervorgehoben

werden, daft die Gberlieferung des Garibnkme viel fester ist als

die des Iskendername. Der Text der von mir benutzten Hdss. des

ersteren stimmt im wesentlicben mit den von Gibb VI, 8ff. ver-

10 Qflentlicbten Proben uberein. Anffallige Abweicbungen finden sicb

nur in Dr., z. B. im 7. Destan des 7. Bab, foL 154^ ff.; grofiere

Liicken finden sicb bier fob 151^, wo zwiscben Z. 5 nnd 6 die

67 Verse von Be. 121^,13—123^, u feblen
,
nnd im 8. Bab, wo

zwiscben fol. 202 nnd 203 die. Destane 8 nnd 9, Be. 170^—184^
16 nnd Gd. 208^—218^ ansgefallen sind; Bab 10 ist daber als Nr. 8

bezeicbnet. Fiir das Iskendername bat scbon Gibb 1,269 daranf

bingewiesen, daB dies Werk aucb nacb seinem ersten AbschluB im
Jabre 1390 vora Antor weiter bearbeitet worden ist; infolgedessen

scbwankt bier die Cberliefemng viel starker. So weicben denn
20 nnsere Hdss. nicbt nnr -von den bei Gibb VI,26ff. mitgeteilten

Proben. recbt stark ab, sondern ancb von den in der Tarllji ‘OtmanT
Engnmeni Megmn‘asy I, 46—61 von Ncgib ‘Asym verdfientlicbten

Ansziigen. Zur Cbarakteristik der tlbeiiiefernng sei bier zwar nicbt

eine vollstandige Kollation zu diesem Text, die zn viel Raum er-

26 fordern wfirde, mitgeteilt, aber wenigstens die Verse, die nnsere

Hdss: A nnd B mebr bieten als diese Ausgabe.

Nacb 46, 1 V- n. fiigen A nnd B binzu:

•
(B <) jj liUyCij ^_5JLc

abereinstimmen, auf sich hat, wird sich, erst beurteilen lassen, wenn nahere Mit-

teilungen darUber vorliegen.

1) Die sonst bier benutzten altosmaniscben Materialien sind dieselben wie

in AQJ, f-dazu kommt das Kitabi Dede QerqSd in der Ausgabe von Klisli

Mu'allim Rif ‘at (Stambul 1832), verglicben mit den Auszugen aus der Dresdener

Hds. von Barthold in den Zap. vest. otd. imp. arch. obc. VIII, 208 ff. (fehlt

leider in meinem Exemplar),- XI, 175 ff., XU, 087 ff. ‘Xli Bei’s Ausgabe der Ctironik

des ‘AsyqpSsazaUe ist dagegen im folgenden nicbt mehr benutzt 'ivorden, da lli.:rr

J, H. Mordtmann auf Grund der Hds. mir mitteilte, dafi die Behandlung dor

Sprache in dieser Ausgabe ebenso unzuverlfissij? sei wie die des Historiseben

nacb der Anzeige in den Mill! Tetebbu‘ler 11, 171—190.



Die Spraohe ‘ASyqpSiSs tuid A/imedte. 3

(A+ bLLj c>Aj (3*'

ju^JUa) v!lL*»L»o (B !1lX_Ujj iij|! iOT

ji3 «lXjj ^XJb jijAifrt * scXmLj^jI
dj->

Nach 47, 28 fligen A und B Mnzu:

(B

’)^O^jt * j^^Aaj i*Ic
!“

diy^. (^t>ULs^ (_50j ^5 ^ aJ>^

jO' jJj! (® o^r')

Nach 48 ,

5

fiigen A und B hinzu:

^JoL (B Q-i^) Q+»*J * (3;^ j- (® 3'-H3'5 -

Nach 48, 7 AB +

(B <) o^y^- * y *

Piir 48, 11 . 12 hat B

g.Xs 3^' 3^' * V^J i-T^

Ai>_j vi” '3i' ^ crV 3'-^ * '-5'^ i5/'^ ^”^3^'

Nach 48, is AB +

^CiSji /iL> oil >iSoJU= * 3^/ Jjr*^
^

(B <) jSy.. ^U iviijjo 3'Hj3j‘^
* sOJijjT ey/^*

1) In B sind und umgesteUt.
1*
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(B <)

^B (B (^uX,A4«>)

6 <C^ ti)oi L5'‘-^'**lVr|j^
* ^:j)o! ».JL^/J *

‘^bb
J^.JLj^LLj

1
(B l;£>MW^yol *

Nach 48, lo A und’B +

Nach 48 , 20 A und B -f-

(® <) (y> ^*^'-^’ (® v“0 ji)i

c)^ !i^ (*^

Nacb 48, 21 A und B +
Ub iiO^\ j^'i 2u^^L4JL:> * Lilj ^sLT 2(v5^Li

(B <) % «^(_xJ( 0jLA-*di ^

15 Nach 48, 2 G + B, A nach 27 (27 > B)

>^3 ' (® l5'-^H ^ »lXJL5

(B t_5iA.:^) (^JviL i5jl U^Lj

M ^dtbl * L5'Aij! (B b^j
o*

tXxi) (^l>wjLj L^’Aib La^.v^
(3J‘^

20 t3L*.jLj ^lXj! ^ * t3!«A:>* SLXii (^OJLt ^

xL tyiUtA/Oj b^j^

Naoh 49, 4 A xind B +

(B <) /
25 j^J j'-Xwvy<sijj| * iM^'^ J^ J^^,.4S y^

^L|i (B bOvXxil



Die Bpraclie ^A^yq^pUSas und AJimedis. 5

Nach 49 ,

0

A + ^

>^y'^ * c)'^ r.D^^-s'

Jaiii xiL./ >3*,' *

Nach 49, 8 A +

jLf cr*5!; ^ ’‘^ *

Nacli 49, 13 A und B +

^_5J.ioai- * 15^^'* '^s'
*

(B <)

(B ^.,0J^)

V^AAOJ

Nacli 49, 21 A und B +
(^B <) jj

^Li> V rS *^ *

^_5i0^.i (B ’’““) “Ls \ ’'N^S (^' * a*“
2^ '4/

Nacli 49, 22 A +
_

1^ x/ «^Lr slXj! *
\-f (4^ ^

y y, y * c'^ -^y <5'^h

Nacli 49, 26 A und B +
j.Lyi y

20

Kach 49, 29 A + /

^u- »j^ir ^^y' * r^5 riji '^-y^

Nach 50 , 10 A und B +
^LT ^^44 wIlXa^ ^'^y- »--^yy jy

Us u?y',
* '^j' O^v

»>si :i.i lU"^ y- * u^y c5yj^ y'y ^-ly “

Statt der beiden letzten Verse liat B

,.y ^y yy * ^
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Nach 50,11 schiebt A die Geschiclite aus Sura 2 ,
247-258 in

52, B in 40 Versen ein.

Nach 50, IS A +
3

j*Ih& -3? j*LiU ulXjOO

3 0 3

S
^

Nach 50, 21 A -j- .

{j«i*j * (jwLb

Nach 50, 29 A tind B +
(B <) 8l\^ J,Li * (5^t (3-^^ ^ ^ *

10
(3^ L5A*r^J^^

3'-^ .a
^

^ ti

(Ao! !lXX5>^5 xijj> (c:^iLjeXvw^

51, 8-10 > B; nach 3 A -j-

I

Nach 51, 8 A +
15 xi * ^,jL:>j^Lo bA (so) ^Lw'^i!

Nach 51, 18 A +
, jj |j l5AX^! ifS bJ \y^ b.S

Nach 51, 18 A +
so

^J^'S iCT ,^l\L 33 sLw

f

^5^ 15^3^ j^.Ail iA" au 33 (jyA^Lis lA^!

^ ^uX^jj^Lj' aw^Lwl j^L 33

pc
^ . wy

«5 xiji
i3^^J # 2V^

Nach 51 , 18 A und B +
(•^5^ 33 ^^^i>ttXXj ;^i-XJ! v5^! (^uX4^

„
^hii idji 33 ».>^b^ ibXw ^.^LXilXJ^i



7Die Sjprache uPd Akmedls.

bL*.j ^ bLw

O’* O*^
(*’^

^bis B^ 5

(B < )

Nacb 51, 23 A und B -j-

L5j>=“ Cj> ^ * L5^*^ ^ CJ>^

Nach 51, 24 A und B -f-
lo

B) B) CjJJiAj * ^3^

^^^^lX.13*'Lj

Nacb 51, 2(5 A und B +
Lj ^^>31^! (3^1

^LAA^^LX.AP ^<3 ^ ^ blXajLB

(B <) ^jIs> Jj>:ij0^j 6j^ *

0*^H;3 a^;iLc^£; * i^Jk^ Q-iAD^ ^

(B <) i^jXJ^

(B <) \^\yS c^JL5" ^yji ^j3 O^ *

51, 27-32 > B; nach 29 A 4~

3*^!
^'AdcXiti^M j^Lj ^ ;^'-^<rl5' 0*^3^

Q^ 0*“^ * r'lx^
iSMi-^LAD^!

^tXji j*L4.j xi * ^ Laano
(^*3^

^L3^ ^JlAAlAiaj <A.^j^Caj * ^,^Lfi\ ji

Darauf A und B *4”

B(3o1 (^lX-aaI ^.^LaaIav * (B J^KlXjS) wLa^ jjJ

j hBtXj!

25



8 Brochehnawn, Altosmanisclie Studien 1,

Ly

t f .. I

.

» . V X V ^ ... . -

.. vvt

Darauf A allein +
L*i^! ^jlXJL5"

0y>5 jj ^.^LXib> * L>^ fja^ ^
iw o <~

is^

SiAjI vAJ ^ jlX/hs/oAaJ ^3*^

^,^UiCAj J^\ f^y
*

Nach 51, 82 A +
^^.^LEaL-vj (^cXi^SiAi^ * j.y> b! Tijsi jLxi! j.j ^5’-^!

JiJ^ ^4?^
^i7?^3

^.^uXiii

16 ^ Ss.XiXi"^

tiLLjcXjt^ KcXjLg-> iiLw.5”i,

^ ^
,

^^^^.uNMii^kViS^

I

^VuiVi^ffL^ Crjj-*^*^

#

^4.^ ^^^t3Jj)t liULp^ ^S * 2J.jy ^ jj

D^auf A und B +
»o ^.(tXXCo! jvi » ^.,Uj (B j.LXjS) Jj

jjUc (b _^l.i''i

Waljrend an diesen Stellen A und B gegenuber den von ‘Asym

benntzten Hdss. einen erweiterten Text anfweisen, haben sonst viel-

26 facb B nnd 0 gegenxiber A die gleicheii Zusatze
,

z. B. fehlen

B 91^ 6-10= 0115^ 7—115^2 in A 48"; B 119", o-'^i = C15l"u.
—^7 in 61"; B 149^ 6—150", 2 = 0 193", 3—^4 statt A 77", i-.8;

B 172", 0-15 = 0 226", i—227", 2 feblt in A 89" zwiscben 20 und 21

;

B 174", 9—175",! 8 Yerse) == C 2294«,io—"3 (5 Verse) feblt in

30 A 91" zwiscben 4 und 5 ;
B 175", 4—"1 (13 Yerse) = C 229", c

—



Die Spraolie ^Asyg_pa^as und Ahmedu, 9

230^', (12 Verse) fehlt in A 91^ zwischen 6 nnd 7; B 179^’, 12- 1 ^

= 0 236^, 5-7 in A 93^ zwiscben 5 und 6; B 193^ 5— = 0 256^, 4

—257^2 statt A 98^16-19; 0 259^—260^3 = B 194^—195^ u.

statt A 99^^, 20. 21
;
B 197^jio--^8 fehlt in 0, da ein Blatt nacli 261

ausgefallen ist und in A zwischen 100^, 20 . 21
;
B 199^, 3—200^, 8=5

0 264^ 8
—

'^9 statt A lOl^ii-is. Von da an sind die Abweichungen

der beiden Rezensionen noch viel starker.

In der Orthographie bieten unsere Hdss. nichts weiter be-

merkenswertes als daB in C und Dr. Sa^r-Nun wie im Ostturkischen

standig durch dargestellt wird. 10

ImLautstand nehmen unsere Hdss. etwa eine Mittelstellung

ein zwischen der AQJ. und dem Neuosmanischen. Aniautendes t

fiir spateres d ist nur noch vereinzelt erhalten, in ^vierter"

Be. 163^ u. gegenuber Go. 196'^, 9
,
Dr. 19D, is, »sagend“

Be. 164’’, d, 00.197^14 gegenuber ljo Dr. 192’*, s
,

,auch“ Be. is

IbS"^, 13 gegenuber 05.199’*, 7
,

Dr. 193*^, 10 . h findet

sich im Anlaut statt v nur noch in ^schicken* passim in

C und vereinzelt in Be. und Go., z. B. Be. 4'*, is, Go. 4, Be. 54*^, is,

Go. 86'’u., wo Dr. 38’*, 9 und 85’*, c das sonst auch in

Be. und G6. vorheri-scht. m statt h im Pron. 1. pers. sg. findet 20

sich passim in 0, aber vereinzelt auch in B, so „ich bin^ B 57*^, 7
,

so auch in 1000, 0102^^, 3 ff., das auch Negib ‘Asyms Aus-

gabe Tar. ‘Otm. Eng. Megm. I, 49, 5 bietet. Die alte Form

„gut“ findet sich nur noch Be. 53'*, «. 10
,
Dr. 84’*, 8. is, G5. 11 . 15

,

Be. 152’*, 15
,

Go. 185^, e, Dr. 180*", 4, G5. 264’^, 9, wo Dr. 244^^, 15 25

schon hat. q und h wechseln in alien Hdss. regellos, doch so,

daB Ti in BC und Dr. iiberwiegt. Bemerkenswert ist, daB der

Infinitiv besonders oft die harte, noch im Azeri herrschende Endung

aufweist und zwar nicht nur bei velaren Vokalen wie

^ehmen“ Go. 6’^ 8, „balten“ eb. 17’^,u, 33^ 11
,
sondern aucb so

bei palatalen wie „im Spiel gewinnen* eb. SB’', u. Das ist

allerdings besonders baufig in Reimpaaren der Fall, wie

Be. SI’*, IP, Dr. 110*", 9
;

^ Hr. 15’", 2

(Go. 10*", 12
,

auBer-

balb solcber Reime wie Be. 211*", 4 (Dr. 227’^, 1

1

ss

beide mit lA-^, > G5.), Be. 220’', 11 (Dr. 227*", 4, 6^*258*", 7
,
beide

mit da die Form nur vor aufzutreten scbeint, wie ich

sie auch in Dede Qorq. nur in „muB besteigen" 44, 7
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fiude, ist sie doch wohl als darcli Dissimilation entstanden anzu-

seben. Durch diesen Lautwandel ist in ller Spracbe ‘ASyqs ein

neues Wort entstanden, das nngemein baufige „Zeit“ (ans

arab. z. B. Lxj
. „bore mir

5 einen Angenblick zu“ Be. S 3 ^
u. = Dr. 112^, s (vgl. Be. 87 ^, 12,

Dr. 117^, 3, GS. 121'^, 9; Be. 67^, t
. =G6. 99', 5 = Dr. 96', 12 nsw.),

in Kontraktion mit nd \3^^s6 „wenn

die Seele eine Siinde begebt“ Be. 61^, 12 = Dr. 91', 13 (vgl. Be 125' 13

= Dr. 152', 7
,
Be. 275', 15 = Di*. 290^, 14 = Go. 315', 13 usw.).

JO Statt »damals“ Dr. 243' u. baben Be. 226', 4
,
Go. 263', 4

nocb bait sicb sUndig in der VerbindungjUi
G5, 114’', 9 = Dr. 15’'', is, oder Be. 146’'^, is = Dr. 174’'^ u.

= Go. 180', 1
,
sowie in Be. 214' 2 = Dr. 230^ u. =

60 . 249^ 2 .

16 Von sonstigen Lanterscbeimingen ist nocb der standige Wecbsel
von ’»Hid ^wie* zu erwabnen, sowie die Assimilation

von zu ss in mis $d > missd^ das bei ‘iljq sonderbarerweise

nur bei vorkommt, wie (^Os.jU Be. 60', 11 == Dr. 89^, ic,

Be. 114- pu. = GO. 149- s (Dr. 144', 5
,

20 sol), verschiieben als U GO. 77-pu., wo Be. 44- 12

1)1** 7 7', 9 Solcbe Eornien bnden sicb aucb sonst ver-

einzelt im Altosman, wie ^lX.xma./o ^Lj „wenn es Cl gewesen wSire^

, Quarante V6z. ed. Bellet^te 160,12. is; 177, 12.13 (vgl. Dede Qorqud
: 58

,
21 . 23 . 25), aber aucb im Qypfiaqiscben wie „wenn

: 26
,

er docb lac^^^ Baijan i66/67, vgl. eb. 209, 7 £, 210/11.
Beim Pronomen person ale ist die vereinzelt bei ‘ASyq

auftretende Assimilation des Stammvokals im Sg. an die Akkusativ-
endung zu beacbten in Be. 96- 4, G5. 138-, io (^yu Dr. 124- 10),

aber Be. 97', 3, Dr. 125- 11 (> GO.), Be. 123' pm, Dr. 150', 10.

30 Eur das Demonstrativ verdient Erwttnung, daB das nocb
b&udg vorkommende dui^cbweg auf oi reimt, z. B. bei *A§yq

auf Be. 140', 0,. G?. 173', 6 (> Dr.), auf Be. 141', is,

Dr. 169- s, Go. 174', 10
,
auf „Trank‘‘ Be. 250' u., GO. 291-pu.,

Dr. 267- 14, bei AbmedI auf A 108', 6 (> BO), auf

35 ib. 109', 7, 112-10, auf 153- u. Trotz der nocb unsicberen

Reimtecbnik dieser alten Dichter diirfte das nicbt nur fiir das bei
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ibnen noch ziemlich Mufige (z. B. C IGl’^, 9
,
wo A 66^,15 =

.B 127*^,12 schon haben, s. dies© Zeitsebr. 70, 200, 4o), sondern

auch fiir den Lokativ (s* scbon Ndldeke, ZDMGr. 15, 346, n. By

die von W. Bang, Abb. d. Berl. Akad. 1917, 6, 34, n. 1 nacb dem

Krim. angenommene palatale Ausspracbe unwahrscheinlicb naacben. 6

VonDemonstrativadverbien sind die beiden arcbaiscben Formen

„so“ Be. 219^, 10 == GO. 255^^, 0 = Br. 236^, 7 (vgl. I^ede qorq.

21 pu., 59, 22) und Be. SO**, 4 == G5. 62'‘, e (vgl. AQJ. § 19)

zu beacbten. N
Fiir das Inter rogativ ist seiner Seltenbeit wegen (s. Bang 10

a. a. 0. 19) der Genetiv bemerkenswert in^L^

„er spiirt das Vergniigen jeder Sache“ Be. 62'^, 17 (Br. 92^, li ^.^Xu).

Fiir das aus dem Interrogativ entstehende verallgemeinemde

Belativ sind znnacbst die dnrcb einfacbe Verdoppelung von nd (s.

Bang a. a. 0. S. 22
,

n. 3) entstebenden Formen zu bemerken in 15

„was immer sicb zieint, daranf mnfi man

sebn“ Go. 66’', u, tXii „er moge es wober ancb

immer sucben“ eb. 15. Breifacbes nd baben wir in yf ^
diesen gefallt" Be. 91’’, c == G6. 125’', s

(Br. 120’', 10 ^ ^ocb ndsdnd, s. Bang 20

a. a. 0., zu lesen ist). Fiir das durcb Analogie zu ndsna ent-

standene Mmdsnd (s. diese Zeitsebr. 70, '191,5) findet sicb bier oft

noch himsdnd^ z. B. Be. 40’' pu, = Br. 72"^, s = Go. 72’', is. Beide

Formen stebn einmal bei AbmedT neben einander im selben Vei'se

O .> ^ ^ Cj 0 ...O
^JS yjj 2<^jUa4X „Niemand kann den Lebensunterbalt des 95

anderen wegnebmen^ A ISl’’, s, B 262’’, 0 (wo 14.j), 0 321’', 3 == Gibb

YI, 29, 6.

Merkwiirdig ist nocb das verallgemeinemde qansy aWelcber*

bei A^raedl

L-Ailb ^ uXajI

„so bebauptete er: wenn der Menscb stirbt, so findet sein Geist ein

Modell; wesson Leib er bereit findet, zu dem kommt er, aus dem

gestorbenen Modell geht er in jenen Leib ein“ A 219’^, 5.6 =
B 291’^, 0. 10 (wo lXajla^ ^ statt cXiUwj) niebt in 0. Weniger auf- 35
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fallend ist, dalS aucli qanda ^wo" durch sa verallgemeinert werdan kann

Lv!lU.5 „nirgends fand icli eine BleibestM.tte*

Be. 87^ 8 = Ga. 120^ 13 = Dr. 116^, 2 (wo ^LjLj statt

’

XJnter den Nominalbildungen beansprucben einige Verbal-

5 abstrakte auf t {d) besonderes Interesse. Piir das JSTenosmaniscbe

verzeicbnen Kunos, Janua S. 318
,
12 und Wmetb, Gramm. § 49 nnr

,Engpafi“ und dazu als Beispiel fur eine besondere Endung

3at“, dessen t aber nur eine ^Yariante zu d ist. Dazu sind

dann offenbar noeli „Eeblgeburt, Kruppel", ^Sorte,

10 Abart
,
Nuance

,
Modell“ (aucli krim.) zu stellen

,
zu krim. cd^mdh

„aufbinden, auszielien" (Radloff, WB. Ill, 1991) = cdcmdh^ das auch

„erklaren, auseinandersetzen“ (Eadloff, III, 1987) bedeutet. Eine durcb

Yokalsjnkope davon verschiedene Yariante babeii wir in

flUnterscbied" und dem gemeinturk. jogurt flQuark^ (vgl. u. altostt.

15 jilgurt „Lauf “ Radi. Pr. II, 696, 7
,
kagyrt „Ansiedlung“

eb. 10). Zwei weitere Beispiele solcber Bildung linden wir nun bei ^isyq,

von denen das zweite zugleick beweist, daB wir die Enduftgen id und
ut mit Reebt identifizieren. Be. 225^, a = Dr. 244^ pu. = Go. 264^, 9

beiBt es:

20 „sowie Hamza den Asqar bestieg, so war Duldul das Reittier fiir Ilaidar",

Be. 254^ u = Dr. 268^, 15 = Go. 293^, i4: (Go. 0,^!) cyM ^^3

2(l3 ItXiLg^ ,in jener Welt gibt es keinen Dbergang

und keinen Diese beiden Formen aucb im Kitabi Dede
Qorqud 130 u., 131 u. Besonders charakteristiscbe Beispiele finden

M sioh in diesam Bach noch

18, 34 : IXo JjCjJ ifLXJL^j svX^Ciuw „wenn du darin

geritten bist, 0 Jangling, sage es mir“,

1) In dem ^asan. qort gleich gemeintiirk. qurut -fiberwindet die Laut-
neigung sogar das etymologische GefUbl fUr den stammauslautenden Vokal.
qurut und. jogurt sind substantivische Adjektiva „trocken, geknetet", die sich

aus Abstrakten entwickelten wie krim. ^alyt „fiiiik“, Houtsraa Gl. 70, zu dal
„schwingen, schleudern“, und osttfirk. ja^ut „verborgen‘^ s. 11 .

2) Diese Endung liegt wobl auch in dem Nomen vor
, dessen Be-

deutung und Etymologie ich nicht babe feststellen kdnnen, in dem Verse
OJOJ OJ- o-

p
(ciaSu! Go.) ^

„wer Bdses tut, der macht zugleich auch ganz offenbhr kpse?** Be. 19”^, 8 ==
G5. 51^9.
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19
,
4 : bo. JjCp abO^S abXu. ,wenn du darin

aufgeladen hast, sage es mir“,

19 ,
2o:^ 1j slUO ,auqh ioh bin darin geritten“,

19,28:^i3 bvX*0 i^aucb icb babe darin aufgeladen”,

55
,
24

:
jjyo ,^enn icb frage, wessen ist der 6

Trank”,

55 , 2B :
,wenn icb frage, wessen ist der Eitt“,

56
,
2 :

,wenn icb frage, wessen ist das

Aufladen* nnd darauf die ilntworten:

56,17: (.U-i ,meinesBrudersBirekwardasTrinken“, lo

56, 20 :
„meines Bruders B. war das Reiten”,

56, 23
: (*1^! jUieines Bruders B. war das Aufladen”,

56,24: |.LA! (Herausgeber konjiziert falseh

,seit mein Bruder B. fortgegangen
,
babe icb

nicbt aufgeladen”,

65
,
20 : Lib*. »seine kiiblen Wasser

sollen dein Trank sein”,

65, 23: Lxaw jU,^ ^meine Falkenrosse sollen

deine Eeittiere sein*',

65,23: LjCw ^Lbis Jh'i „ineine Kameiherden

sollen deine Lasttiere sein;

den letzteren ganz gleiche Beispiele noch 65, ssu; 93, s. lo. i4, Im

Alttnrk und im. Uigur, findet sicli das Suffix, wie es scheint, nur

Tereinzelt
;
mehrere Beispiele aus diesen Dialekten, wie aucli aus

dem Uordtiirk, yerzeichnet Bang, Sitzber. Berl. Akad. 1916, 1252/53 , 26

von denen olut «Mord“, oliltai: „M6rder“, janut „Erwiderung“, jasut .

„verborgen‘' auch bei Ka%arl III, 152, 12
;
eb. 6, 12

; 20, iL i5; II, 180, ii

;

111,6,8 sicb findenU- Dazu kommen noch j»2wang“ Miiller,

Uig. 1, 10, t von dem Quasipassiv auf yq (s. u.) zu gyz — qys „2U-

sammendrticken, pressen^, und camt^ nacb Miiller 76,6 ^Heimlicb- ao

1) Bang setzt dies t wegen oliit „Mord“ mit dem des Faktitivs gleich;

aber bei den anderen Ableitungen, auJSer etwa janut
^

ga^ut^ ISfit sich der

faktitive Sinn doch kaum durchfUhren. Ist in diesen Nomina das Faktitirsuffix

vor dem Abstraktsuffix durch Haplologie geschwunden? DajS das Suffix nicht

nur an die Grundform treten konnte, zeigen qyzqut und qavaut. Gelegentlicb

sei erwahnt, dafi Bang’s Ableitung des faktitiveii t voii a^-, und die des rezi-

proken i von di „G6nosse‘‘, sowie des passiven I von ol- sich schon bei Ortolan

im Turk Jurdu II (1328), 641, 7 ff. findet. Icb njQclite aber an meiner Auf-

fassung von dtmdk als Faktitiv von d „S0in“ (diese Zeitschr. 70, 204,89), das

Bang a. a. O. 1252, n, 2 wohl mit Kecbt als eine altere Nebenform zu dr

ansieht, festhalten und erinnere an das zweifellose Faktitiv drtilr- „raachen‘‘ im

Alttiirkischen neben tti-.
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tuerei", wohl eher „Aiigeberei“ von caA (Radloff, III, 1909) „aus“

einanderlegen, darlegen“, Variante des oben erwabnten cdS. Haufiger

sind solcbe Bildungen im Altosttiirkischen wie wzt „Eile‘‘ KaSgari

III, 19, 4
,
hadut JOeidung* ab. 298, 8 (= kom. keyit^ ^ang a, a. 0.)

5 „Gelachter“ eb. 298,14, hirt (s. o.) „Abgabe des Sklaven an

den Herren“ eb.286,7, qav§ut „AnssOhnung“ eb. 377, i, lucnut „gegen-

seitige Ansbilfe beim Reinigen des Weizens“ bei den K^n^ak I, 377, s.

Der treffiicbe Kasgarl ist denn anch selbst schon auf diese Bildung

aufmerksam geworden und ^ufiert sicb I, 12, i-4 uber sie folgender-

lo-mafien; (Ziz den Verbalableitungen gebSrt) das t von qaout „Ver“

jagiLDg“; es ist von qa6dy „er fiob" genommen
;
man nennt die

Kleidnng hadUi von Jcddti ^er zog das Kleid an^.

In die Spracbe unserer Wissenscbaft nmgesetzt, Besagt das,

die PrS,teritalformen, deren nominaler Charakter ja schon seit langem
15 feststeht (s. diese Zeitscbi\ 70, 194) gebn eben von diesen Verbal-

abstrakten aus. Besonders cbarakteristisch sind dafiir die Stellen

aus dem Dede Qorqud S. 18, 19 nnd icb darf wobl erwabnen, dali

bei deren Lektiire mir die Herkunft des tiirkiscben Prateritnms

znerst klar geworden ist, und daB ich auf die AuBerung KaSgarTs,

so obwobl ich sie schon fruher einmal gelesen hatte, erst uachtrEglich

wieder aufmerksam geworden bin. Geiaau so wie 4ort das Abstrakt

auf t mit war die Yergangenheit ausdruekt, so kann auch das

Neuosmanische dessen W eiterbildung auf dtk verwenden, z. B.

$s „wir fanden keinen Weg der Erleichterung
,
noch konnten wir ein

Hoffiiungstor erQffnen" Abdulhaqq Hamid, Icli Qyz 62,8^). Ob diese

Auffassung mit der von Bang, Studien z. vergl. Gramm, der Turk-

spr, 2, § 20, 21 versuchten Erklarung des Prateritums vei-einbar ist,

soil bier nicht entschieden werden.

no Erwahnt sei noch, daB der Komparativ auf rag, wenn auch

noch nicht ganz ausgestorben, so doch schon recht selten geworden

ist; ich linde bei ‘Asyq .‘•-.yU charter® Be. 88^^, 16 = Dr. 117'", 7,

Gd. 122^, 13
,

jjganz verschieden^ Be. 129’^, a = Dr. 158^, &

G5. 162^, 8, „schweigender“, ^besser" Be. 234^, s

3^ == Dr. 250"^, 8 (mit ^) = Gd- 271^8, bei AhmedI „besser“

A 43^

8

== B 87^, 2= C 109^ 4, «kleiner“ A 65^ o = B 126^ a

= 0 16D‘, 7
,

.besser*' A V7^ « = B 157^ i = C 195^ i

(mit ^t^).

1) In yt\j! ,ihr werdet euch wohl wideraetzt hahen*,

Nesri diese Zeitsehr. 15, 857,9, kunn man zweifeln, oh als Subjekt zu ola der

ganze Satz oder das noch nominal empfundene Yerbum anzuseben ist.
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ZuT Ivasusflexion ist nur das Yorkomtnen des Instrumentals >

zu verzeicbnen in «damals“ s: o. bei Al;imedi A 91^*, i, B
174^5 b, G 229’*,

7, ^ »diesmal“ Go. 20^^^, 9
,

»einmal“

A 92’*, 20 = B 17S\ 3 == G 234’*, o, ,zuerst“ Be. 146^ g = Dr.

174^ 10 = Ga. 189^ 11, ,allem“ Dr. 18^ 7 -= Go. 17^ 11 6

= Ga. 18^ 6
;
B 230*^ u. = Dr. 247^ 4 = Ga, 264^ 12 ;

G4 173^^, 2,

wo Be. 140^, 6 s. u.

Fiir die Bildung der Verbals t am me ist zu bemerken, daB
die im Neuosman. nur nocb in einigen Denominativen erbaltene

Bildung auf ^7^, yq (s. Kudos, Janua 293, a®") bier wie im Altost- 10

tiirk. (s. KaSgarl'lI, 129/30, vgl. Keleti Szemle XVIII, 47 ff.) Aucb
noch als Quasipassiv von Verben vorkommt, in

wX..v»wJ 2SwA>.v.'<«5^ ^ ^

nplatzlicb scblage ibn ein geringer, damit der Starke sieh ?on

jemandem besiegen lasse^ Be. 227^^, 13 = Ga. 264’' u. = Dr, 244^ g is

(wo [J:,\
„er lieB sicb von sicli

selbst besiegen und vollendete die Sacbe nicbt® Be. 229^^, i3 =
> - C/

Dr. 246'', 1 = Ga. 266'*, G Ui^Lb „wenn die

Seele zerbricht, nimmt sie ihre Zuflucbt zum Berge des Leibes*

Dr. 34’*, 17 = Go. 3D, g; dies letztere Verbum wird aucli von Zenker »(>

und Pavet de Gourteille als osttiirkisch aufgefiihrt.

Fur den Infinitiv auf miik ist zu beacbten, daft wie bei

'Aljq (s. AQJ.^§ 43} so auch nocb bei AlimedT den Genetiv bilden

kann, z. B. ^iXo! »er erkannte die M5glicbkeit wieder

lebendig zu werden^ A 92^^, le, B177'^, 12
,
aber G 234’’, 2 5^5

Das im Neuosman. defektiv erstarrte Hilfsverb dur ist wie

sonst im Altosm. (AQJ. § 45) aucb bei ^ASyq nocb flektierbar

,da es an Erde und Himmel angefugt war, sol] es nicbt bleiben,

wenn es angebangt war‘?“ Be. 48'", 7 = Dr. 79^^, 13 (wo^ L) so

= GaSO’^jis.

Die Negation JX kann ‘A^yq nocb mit einer andemen

Negation verbinden, wie sie denn ursprdnglicb wie franz. pas wobl

als Verstarkung einer solcben aufgekommen ist, z. B.
...0-^0 o ? 0 ^ o i-w

Jbo yij\ « 2»b^ V.X5 85
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^der eine crhalt es und gibt es keinera anderen, dem einen gebort

es und der andere gelangt nicht dazu^ Be. 124"^, i = Dr. ly.

So findet sicb aucb im Neuosman. JJb noch neben z. B. Turk

Jurdu 11, 101, 12 .

5 Beim Kobortativ bat ‘Asyq statt der Endung alum oft Zwm,

Z B c y o .

laAO (Go. ^ (j^y> WJ! Sji

1%) Jwxjj (Gd.^ so) UjU.:^ *

„wir wollen Gier und Leidenscbaft lassen und rein aein, wir wollen

der .Gesellscbaft der Grofien Treue zeigen“ Be. 2^^, 2 = Gd. 35^', 9
,

so

10 ^'Sjh Be. 6^, 12 = Go. 39^^, 2
,
fJijjf Be. 2D pu. = Gd. 53^, 2

,

Be, 38"^, 14 = Gd. 70^, 13
,

aber Dr. 71^, 8 jj ^5", so aucb bei voka-
y y

liscbem Auslaut des Stammes ^JLS^t ^wir wollen lesen“ Gd. 29^*, 18
,

wo Dr. 33^, 11

In der Flexion des Optativs und der Aoristp ar tizipien

16 berrscben bei ASyq dieselben Verbaltnisse wie in der AQJ.; es ge-

o ^ ^

liugen daher ein paar Beispiele; qhXjJo! „icb will sagen“ Be. 68"^, 1
,

eb. 97^ 6, 70^ 10 = Dr. 99^ i4,

„icb sage" Be. 1^, 1
,
Gd. 33^, s Dr. 35"^, 6

Die Bildung des Futu rums bei ‘A§yq ist bereits in AQJ.

20
. § 51 und 66 so ausfubiiicb belegt, daB es bier geniigt auf das

Fortleben der Form auf c^si/ bei AbmedT binzuweisen ^)

:

„w‘ird gebdren werden" A 94^,’ 6 = B 18D, 5 = C 238'^, 5
,

1) loh m5ehte die Gelegenheit benutzen noch einraal auf den nrostrittenen

Grebrauch der Form im Neuosman. zuriick^ukommen. Ganz ohne Nebensinn

stebt sie in jiAi ,bis zur Ankunfb“ Tdrk Jurdu I, 833, 9,

^Blut bedeckt mein Auge, so daB'* es verScblossen wird‘‘ Ekrem

eb. 218 u.
,

ill Moimte lang

lang babe ich aie auf den Tod gequait** Namyq KomSl Intibab 216, 19 klingt

scbon ein Afibkt mit, so auoh bei ^Abdulliaqq iipiSmid, der die Form in l5li

Qyz dfter gebraucbt, noch schwach in ,fur die IIocli-

zoit, die nicht stattfindon soll“ 115, 7, bis zur Verflucbung sich steigernd 136

173, 15; 174, 9. 11; 176, 7; als Fluch dient die Form aucb in dem Yolksliede,

das Koprtiliizade Melimed. Fu’Sd und Sihabaddln Sulaiman in Jeni ^otmSnly

tarThi edebljSty I, 18, 1— 3 mitteilen; so konnte die Meinung entsteben, daB dio

Form ail sieh“ scbon iiblen Nebensinn enthalte.



Die Bpradke ‘liSyqpaiiis und Ahmedis. 17

3

tikU J „an wen wird dies Reich und diese Stadt ge-

langen?“ A 101^, i8 (> BO), sWemi

•er zur IVTacht kommt, wird es ein Unglhck sein“ A IIS’*, 12 = B 216^^

= 0 287^ i) usw. So wecliselt die Form auch zuweilen mit deni

Futur auf isar, z. B. A 8‘5^\3 .

4

= B 163^' m, aber C 213'^, s 5

! ,
wie auch bei ^ASyq. z. B. Be. 32^’, aber

G6. 64k 3} Dr. 62^5 4. Interessant sind noch ein paar flektierte

und mit Suffixen versehene Formen bei ‘A§yq:

jjh „er kennt Vergangenheit und Zukunft genau“ Be. SG’’, ji

= G6. 71k f = Dr. 71'\ 2 (wo ^A:^!LXi30 ; (^fjb. bsoJi 10

,da ist nicht klar, was aus uns wird® Be. 2k 5 = G6. 34ki2;

aber Dr. 38'\ s mit ganz anderer Wendung:

|*b-J ^ j»b>4

„er ging dem Tode ganz entgegen, was er erleben sollte, erlebte

er, sein Werk ward fertig® Be. 283', 10 = Go. 323k 7, aber Dr. ir>

296'*, 15 wieder anders gewendet

neuosmanische Futur auf gak, gaq findet sicb bei ‘A§yq und Ahinedi

nur erst als reines Partizip, aber noch nicht hektiert, z. B.

elb^Jb"' «<5as Auge des Yolkes wiinscht zu

sehen, was ibm geMlt“ Be. 82k = Dr. IIP’, t; iJO

gegen ein Land karapften, in dem sie

3

nicht bleiben konnten® A 181'®' pu.; ak>Lio

^da die Zeit, da wir umkehren sollten, voll ward® A 89k ‘h D 170'', 11

= 0 223'', 7
;
jjM, ek:^Ub_^ »das zu sagende Wort® A 141'' u.,

154^, u.; 0.^4.^

^dem genommenen und nicht zu nehmenden Lande nahe und zugleich

dein gegebenen und nicht zu gebenden® eb. 154'', 20 ^). Einmal aber

gebraucht Ahmed! die Form schon im Konditionalis

kb 6j.6^ <3^1 librf „wer kommen soli, raoge selbst zu dir kommen®

A 123k 20 und im Kitabi Dede Qorqud wird sie schon dfters mit so

1 ) Diese Indifferenz gegen Aktiv und Fassiv hat bekanntlich auch das

Neuosmanische sich bewahrt, z. B. ^Eilwaren^ Tiirk Jurdu I, 28, 21,

0JiA::> 2iuxlj^^ bCw „ich habe dir etwas zu sagen“ Aqa Giinduz Mubterem

Qatyl 12
,
1 ,

aber Halide schreibt schon

^es ist nichts mehr zu sagen“ Jeni TurSn 176, 1.

Zeitsohr. der H. Morgeiil. Ges. Bd. 73 (1919). 2
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olmaq verbunden; 29,9.22; 32, 23; 39,2; 53, i : 66
,
7

;
eimiml tritt

sie auch allein schon als Pradikat auf jj

aicb wiirde mich dem Kamel an die Nase bangen® 105, 1 6.

Das Partizip der V erg angenbei

t

auf duq tritt nicbt

5 iinr wie im Neuosman. sebr oft mit der Negation als Attribut auf,.

sondern bei aucb nocb oft als Pradikat, mit und obne Hilfs-

verb, wie ttXiyjuO „auf ihrer Zunge ist

fiir nicbts ein Wort geblieben^ Be. 102^, pu. = Dr. 135^*, s;

10 „Welt und Religion sind ganz vergessen, ihre Scbam ist nicbt ge-

blieben und ibre Ebre gegangen" Be. 236'^, s — Dr. 253^, 13 =•

GS. 273^10;

(Go. Dr. ^9^

„das Ohr bat semen. Namen nicbt gehort, niemand bat von seinem

15 Geda,cbtnis erfabren^ Dr. 6^, lo, Go. 3^, is, Go. 4^^, s, ^
^lX51xJ15" »die Kunde, die nicbt auf die Zungeu gekommen

ist“ Be. 153^ 7
, oh

^.^L 4.Avi \^yJL9> ,damals als es nocb keine Zeit gab, als die sieben

Himmel nocb nicbt in Erscbeinung getreten waren“ Be. 231'^ u.,

goDr. 248^, 1
,
G5. 268^, 14 . Wir baben bier offenbar einen Rest^) des-

Spracbgebrauches
,

den KaSgan 11, 50 bespricbt (s. Keleti Szemie

XVIII
,
41) ;

danacb batte bei den Guzz dies Pai-tizip standig das

Px'ateritum vertreten in alien Formen, wie nocb jetzt im Neuosman.

in der 1. Pers, PL Die Fomen des Aquativs vom Part, auf dug^

26 mit Suff. 8. Pers, sind aus dem Gaiibname scbon AQJ. § 55 belegt;,

sie finden sicb so vereinzelt aucb nocb bei Abmedi in

„als er umkebrte** A43^pu. = 0 98^’, 9 ,
A43^*u. = B 78^,7, und

aucb in Qyrq Vez. ed. Bellet^te 207, a (wo der Stambuler

Druck von 1863, S. 217,7 bietet); dieselbe Form Jazygj

so Mubammadije (Stambul 1274) 73, 11 .

Fur die Bildung des Kopulati vs ist zunUcbst zu bemerken,,

dab wie in der AQJ. (s. §60) so adcb bei ‘ASyq an Verba mit

vokaliscbem Auslaut die Endung unter Kontraktion der Vokale

1) Da diese Form mit positiven Formen auf mii wechsoln, kdnnte man
vermuten, dafi sie aus lautlichen GrUndeu einem mdinu vorgezogen wurde und

sich so erhlelt; vgl. aber aucb BShtHngk, Die Spr. d. Jakuten, § 750.

f



Die Sprache ^A^yqp^cis und AJimecUs. 19

antreten kann, z. B. ngesagt habend“ Be. 4’’, 12 = G5, 37^, 2j,

„gesuciit iaabend" Be. 5^, 9
,

,erkannt liabend" Be. 31^,5 =
Di\ 9 = G5. 63^’, 7

,
„liat gesprocben" Be. 52^, in —

Dr. 83^, 2 = G5. 84^, 15
,

„gebundeii habend“ Be. 74'", 14 = Dr.

136% in = Go, 118% 2
,

^gerufen habend** Be. 219% 15 = Dr. 5

236% 8 = G5. 255%n, ngearbeitet babend" Be. 265% 3 =
Dr. 279% 10 = Go. 304% 2 . Neben der gewSbiilicben Endung des

Altosman. ^ treten nun aber in diesen Texten wie im Kitabi Dede

Qorqud sebr merkwurdige Weiterbildungen init den Endnngen ^

und uh auf; diese letztere Form findet sicb dreinaal 10

auch in den Hdss. B und D der AQJ., s. § 61, doii; in Beziebung

auf die 2. Pers.
,
was micb dazu verfiibrte in dieser Endung das

Suffix der zweiten Person zu sucben, irrtiimlicb, wie die folgenden

Beispiele aus ^isyq und Abinedi zeigen: ^
„zugleicb scbmeicbelte er, indem er ,mein Freund ‘ sagte“ Be. 237% 1 15

— Dr, 254% 10 == G6. 274% n (beide

„memand kann, wenn er scbaut, deutlicb sebn“Be. 50%i5

= Dr. 81% 15 (^L^b) = G6.83%o; BO) ^^
, »! »der KOnig nahm

im Bosengarten eine Feder und scbrieb an GiilSebir einen Brief 20

voll Seufzer^ A 81% 9 ; ^^UbOut A 44% 22
,
B ^bLXjj, 0 ;

A 44% 9, B C ^ 59'' u. = B 115% 5

= C 146% .3
; dUb^l. A 72% is = B 141% 9 ^ =

CISI^U. aVon dort gingen

sie in Sicberbeit weiter" A 94% 19; B 181% 1 C289^u. as

tAib^b A 93^, w, B 179^ u., 0

236%
8

ysq rustete Scbiffe urn

aufs Meer zu geben“ A 58% 10
;
B112%4, 0148% 7 :

bOot „als die Scblange diese verschlungen batte und urn- »o

kehrte, urn bineinzugebn und sicb an ibrer Stelle niederzulassen^

A«^61% 8j ^ 119% 0
,
C 132% 6: (itkib^L?
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„er kleidete sich an und bestieg den Rappen“ B 196^', n = C 261^, 7:

(iULx5C:> „so schoB er den Pfeil, nacbdem er den Bogen ge-

spannt“; B 196'', 10 ^,^OoU5^ (> C nacb

5 261, doch ist der Gustos erbalten, also = B); A 62^’, 13

(j^L^
^
4.b „niemand erfahrt es, aucb wenn er tJberlegung

anwendet“, ^aj „der Alte spracb, nacbdem

er seine Lage erfabren batte“ A 125’', is; Gribb VI, 28 , 25

= A ISl’*, 3, B 262'' u., C 320'', 2 ^iL^jUCA-t
;

Rev. bist,

10 I, 50, is; A^La.ji3 ib. 51, 19. Im Kitabi Dede Qorqud finden sicb

nor Formen auf
,
diese aber sebr b^ufig, z. B. 1, is, 8, y,

12,8, 14,9, 8,14, 30,4, 17,17.24,23, 20 U.,

j
I j

49, s, 55, 11
, ^ j

86,8, 92,18, 111,15, 129, 25,

16 147, 18 . Mebrere der oben ziiierten Beispiele zeigen be-

reits den aucb sonst aus dem Altosman. bekannten Gebraucb des

Kopulativs im unterordnenden Sinne, daber er in der freien Wort-
stellung der Poesie dem Hauptverb sogar nacbfolgen kann. Die

Varianten der Hdss. zeigen, daB wenigstens fur die Scbreiber die

20 Foi'men auf ban
,
ban^ ,

banun scbon
.
vQllig synonym waren und

daB die beiden letzteren immerbin scbon als ungewobnlicb auffielen,

trotz ibres baufigen Vorkommens, und daber gern durcb andere

Wendungen ersetzt wurden. In der scbeinbaren Genetivendung darf

man vielleicbt das Adessivsuffix seben, dessen Existenz Bang, Vom
25 KSkt. zum Osm. I, § 57 wabrscbeinlicb gemacbt bat. Ist die scbein-

bare Akkusativendung eine durcb Dissimilation daraus entstandene

Yariante, wie die des Genetivs ni aus niil im Ostturk, (s. diese Zeitscbr.

70, 189
,
29)? Von Weiterbildungen des Kopulativs ist sonst nur

nocb der von Bang im Alttiirk. nacbgewiesene Instrumental (siebe

so a. a. 0. § 54) bekannt.

^ Neben dem altosman. Gerundiv auf ygaq findet sicb bei

AbmedT mebrmals die Erweiterung mit der Endung die Kasem-

beg Gramm, iibers. von Zenker § 326 einmal aus Jazygys Moham-
med ije ed. Kas. 149, i9 belegt, z. B.

O ^

S6 oLw.5 nS * oSyss
J
yw-XL:^

„wenn der Wunscb obne Kampf zu erreichen ist, warum solien sie

dann tun, was verderblich ist?* A 35’’ (> BC),
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jj * j*L^j atXJLw^i ii.LNvii

LiL^ bcX-l^ot ^ cy ^
flSO lange zwischen Leib und Seek dieser Zusammenliang TollstS-ndig

und obne Widerspruch besteht, teilt sich von der Seek eine Kraft

ab und ergiefit sich im Leib nach alien Seiten® A 48^^' u.,^49^, i (dafiir 5

Lxj «lX«L^vj! qJ ^ 1*^40

B93^7, 0117^1).

I
^ ^ ^

,wenn Gott einem Volke ziirnt, findet er, es zu verderben, viek

Mitter A 74^, u (dafiir B 143^', o, C 185^', 3 :

JJ.L (C c^^bU!) A^bLi! (C jSj 2fXkA ^
jjj. Aucb bier zeigen die Varianten, daB die

Form den Scbreibern nicbt mehr gelitufig war.

Das Gerundium auf dli „seit“ tritt bei Abmedi zweimal iin

Aquativ auf: ^denn seit er ver- i5

storben, ist kein Zeichen von ihm erscbienen^ A 94*’, :ii == B 191'', 8

= 0 239'', 2
; 5

,seit er war" A 100’^ pu. (> BO). Ebenso

gekufig wie der AQJ. (s. § 62, 63) sind *A§yq sowobl wie Ahraedi

die Gerundien auf u und a, die aucb bier in der Ilbeiiieferung

nieht selten wechseln. Die finale Bedeutung ist aucb bier nocb 20

oft erbalten, z. B. Uo »er sebickte ibn nacb

dem Berge Dema, um ibn zu bewacben" A 95^’, a (dafiir B ISS’^, 2
,

C 241'’, t> ^syS' (waju

flbemuhe dieb nicbt, um die Welt zu begebren" A 88**, 10
,
B 169'', 4,

0 221'", 4
,
aber es stebt aucb von begkitendeii Handlungen wie 25

obLt j.AJbQi fldieser Baum klagte seufzend“ A15D, 14; ^Ud

jjbLy pLL „die ganze Welt spracb weinend" A 153'’,
«,

dann

aber stebt es besonders oft in Abhilngigkeit
,

wie

(BO + (0 Ol)o*) „man muB den Strick des

Einbeitsglaubens nicbt halten* A 51'* u. (= B OQ*", 5 = 0 125'^ u.), so

146'', 12
,
namentlicb in Verbindung mit bestimmten Verben wie

^kOnnen*^ »daB er geben kSnne* A 92'", is, B 177'", 17 ,

0 234'’, 4
,

„du kannst inacben** A 112'*, 11
,

blj

„daB er sagen kSnnte" eb. 139'^, 5 und seinem Kegativ (s, AQJ. § 63),



22 Brochelmann^ Altosmanische Studien I.

wie flicli kann nicht sagen“ Be. 145'' u. = Di\ 174^', r., Go.

179"; 2
,

kannst nicbt wissen* neben

^ 3 >

„du kannst nicht linden" Be. 109^, 15 = Dr. IBS'", n, „konnte

nicht fdhren" Go. IS'", 6 = Dr. 18^, 7 neben eb. G9. 9 und Dr. 11,

5 »kann nicht hSren" Dr. 205"’, c = jUjlX*Aj! Be. 190'\ ii,

G(3. ^24"^, 15 neben jMjjf nsw.: neben ^5j>! A 99'" n.,

„konnte nicht erheben" Aid'*, m, aber B 149"*, is usw,

;

„zusehn": ^^ tiUvjIoJ'

„wenn du willst, dafi dein Name gut seri^), so sieh zu, dem Volke

10 die Gerechtigkeit zu inehren" A 103"^, i« (>'BG); „kommen“, wie

«pflegte zu wiinschen" ASS"*, 9
,
B 102"', 11

,
C ISO"", 5 .

Hierher gehort vor allem auch die dem Neuosman. verlorene, aber

dem Ostttirk. noch ganz gelatifige Verbindung mit durmag[ zum
& 3

Ausdrack der dauernden Bandlung wie

16 „lauffe bestandig ohne aufzuhalten, jeden Augenblick:" Be. 121'^5 is,

^00
Dr. 15D, 10

, y jJJLiil «sein Werk wird in den

1) Biese Konstruktion des Subjekts eines abhfingigen Satzes als Objekt

des bbexgeordneten Yerbams ist auch ftir das Neuosman. noch charakteristiscb,

vgl. qjCaA^ jWufite was die Eigenscbaft jeder Nahrung

ist« A91M5, B 170^4, C 232r,7; y
^4!^ ,wk wissen xiidit, wo du sitzest*" Qyrq vez. (Stambul 1303) 266,9,

jyLwLj glaubten, daS M. P. gekommen sei*

Solaqzade 230, 28, »u>2o!^i „indem

ich von jedem ankommenden Einsp&iner glaubte, dafi sie darin sei“ QadrI, bir

serengam 71, 11
,

iJlAJLi? Meiuung, dafi

wir die Kaseme angreifen warden* Junus Kadi IhtilSl we InqilStbi ‘OfcmSnl 218, 1,

Yerwandt ist die Mischung eines Fragesatzes mit dem Verbaiabstrakt in FdUen

Toe (:i)juu>l3 „ich fragte wer die Frau sei“ Halide

Jeni Toran 14, 13, ^ezada hh&in ne japSndan hir anlajamm „der Prinz

konnte nichts davon versteben was das Madcben getan“ Kiinos Ndpk. I, 68
, 1

;

HUrhi yyzyn yaidyyyny „wuj3te, daB das Madcben entflohen war** Giese,

Qonja 25, 27; vgl, auch die merkwiirdige Miscbung von Satz und Komen in

QAviy^L> ^^yuiyly\ «so lange ich nicht weifi, ob mein Bruder tot

ist Oder lebt* Dede qorq. 145, 16, neben ti)

„ich will erfahren, ob sie Freunde Oder Feinde sind“ eb. 165, 2i,
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7 Klimaten getan“ Be. 153^,15, G6 . Dr. 182*', 2
,

,zeigt“ Be. 205^, 1 (> G6 .), Dr. 222*-,
«; ^

\J2 (il^ Go.^jJli" l^t « (I^L> Gq.) Go.) jJla^

^wer seine eigenen Milngel erkennt, zix dem kommt nnaufhSrlicli

Gnade* Go, 30^, 4
,
Gd. 28^ e, Dr.SD’, x; 6

^deine Gnade soli bestandig kommen" Be. 59 '", 14,, Dr. 89'*, 7,

^LM*.2>i ^ „ttie ihm bestandig gutes" Be. 279^^, 2
,
G5. 819'^, 11

J^'i) > Dr. 293*”
;

„fiieBt bestandig® Be. 38"^ u. =
Go. 70''pn.,^j> by flWachst dauei-nd^j^O UId „wird dauernd geboren®

Be. 46% G6 . 78^, xo, Dr. 77% 4 . 10

Der Wortsehatz ‘ASyqs wie AbmedTs ist wie die AQJ.

obaraktex'isiert durcb die Erkaltung zahlreicher ecbfc turkischer Wdrter,

die dem Neuosman. yerloren gegangen sind und daher in unseren

Wdrterbuchern nur als ostturkisch gebucht werden. Die folgende

Liste beriicksiclitigt neben solcben Wortern aucb einige iin Neuosman. 15

ei'baltene Vokabeln, die in unseren Texten aus anderen Griinden

bemerkenswert scbeinen.

flgereinigt werden® (Zenker ostt.) A 38**, 1 ?.

ui’spr, „i*uekwarts® (Radioff I, 293), so wobl nocb in

,er war unvermutet hinter der Kai'awane zuruckgeblieben und

ging allein imckwiirts® G6. 15% xs, Dr. 20% s dann „all“

mablich® (s. KaSgarT 111
,
267

,
2): ^

„allm§blicb entfernt sicb der Mond von der Sonne® Be. 163% 7
,

Di\ 191%3, G6. 196% 15,,' gv/pyyyt ^.yy
immer allmahlicb lernen® Be. 260% 15 , Dr. 273% is, GO. 299% «,

Cj 3
*

2uj^OJiS yjN »nacb und nach macbte er es sicb

gleicb® Be. 215% s, Dr. 232% 0 ,
GO. 250% s, vgl. noch Be. 112% a

= Dr. 141% is; Be. 8% n == Dr. 13% 3
,
Vambery, Altosm. Spi\ 145.

,zu gering finden® (Radi. I, 571, Zenkei*, Pavet de Court., so

1 ambery 147) ^

„die Rose lacbt iiber dies Woi't der Nachtigall, d, b. sie findet

es fiir sicb zu gering® Be. 167% 0 , GO, 200*" u., Dr. 195% 1 .
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„die Gelehrten" Be. 104'", u, Dr. 133'\ i 5 (vgl. AQJ. g 72,

B5htlingk, Jak. g 284), „Herr des Thrones® A 101^’,

B 199^8, 0 213^3

(EadL I, 1659) „Geschlecht“A 93^’, lo, 98"^, 2 l> nnd passim.

6 (Radi, I, 1744) „nachlassig“, U^t jjSei nicht nachlassig‘'

Dr. 97'^,
«,

Be. 68^', 3
,
wo

„in Stiicke zerfallen® (AQJ. § 72, i) A 134'^ u., 135^, 22 , 136^, o*.

„groB werden® (Radi. I, 1683, Yambery 211) Be. 43^, 5 =
Dr. 77^’, 3 = Go. 78^ 10

;
Be. 99^ 2 (> Go.), Dr. 128^, 12

;
Be.

10 207’“, 8 = Dr. 291^10 = Go. 317^15, A 39^ i.s, 40^,13.

o.kxi!L\.i5 !
„rufen“ (Radi. I, 1821, AQJ. g 69), Be. 281^8 = Dr. 294^,8

= Go. 320^8,

flUntergehn® (Radi. I, 1629) G’6. 50"^, s ytj*!, 60Y 7
,
Be. 18'', 5-

falsch 28'’, 5

15 flentfernen® (vgl. Yambery 174) Gibb YI, 16, u = Be, 73'',

Dr. 103’^, 3 nnd so dfter in iihnlichen \Yendnngen am SchluB der

einzelnen Kapitel Go. 12'’, 1 == Dr. 17^', 4; Be. 75'’, 3 = Gd. 108'', r,

== Dr. lOS'’, i; Be. 80^ 3
,
Dr, 110'', 0

;
Be. 95'’ u. = Go. 130'', n =

Dr. 125'’, 3
;
Be. 102'’, s = Dr. 131'’, 3

,
wo Dr. stets falsch

20 ^Jb! (Radi. I, 1478, Yambery 189) ^Yorderseite®, ScXX^LS „von vorn®’

Be, 78'^, 5
,
Dr, lOS'', 4

„durchdriicken“ (vgl. „lVasserfall®) in

^ J 0

„die Blase ist fiir das Wasser ein Reservoir, damit das Wasser

25 von dort seinen Y^eg durchdriicke® A 48'’, 14 (> BC).

„zurnen“ (Radi. lY, 1870, AQJ. § 69) von der Waise: ^5
"

^ ? 3 3

Go.) „der eine schilt, der andere

zumt, der dritte stdBt (schld-gt)® Be. 88'', i, Dr. 117'’, 12
,

05.

122 ^, 1 .

30 „hinfliliig?® (^Ls^ Go.) O-5.)0jjLif:!

,die Jugend ging fort, der Junge (Alte) ward hinMlig(?)“ Be.

4", 1
,
G5, a?", 5 .
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(vgl. „ers'ticken“) ,liemmeii“: liLi! tjilJbj

L5jkj * Stein (s. u, s. y.)

konnen seinen Weg nicht liemmen, Ebene nnd Wiiste k(3nnen

iim nicbt aufbalten“ G9. IS^n. = Dr. 18^, i

(Radi. IV, 1844, Ygl. Ka^garl 1,58,14, II,2Sl,ii, 111,21,1, 5

222, 17) ,gefangen“ Be. I?"*, 5 — G5. 49^, u.

(AQJ. § 69) „scbnelD Be. 190^', .s = Dr. 208*', 1 = Go. 224**, 11

(Bab 9, Best. 1, y. 1).

uWi Ill, 1880 dUUj?) „in Stiicken?" uXaj

A.AJ .Jvxj 3j;! (^ 1-X.l'i
(3^L!b ^^cXawIij „siebeii 10

Tage war es kalt xind webte der Wind; die ganze Welt zerriE

der Wind in Stiicke?* Be. 98*', a (in Gd. Lneke zwiscben 130

und 189) Dr. 127^,i.

.,gebeugt“: * ( Be.

' ' ^

Uy^ ^ ^ i?Gott bengte die Berge zu diesem 15

Lande nieder, dainit dies Land umschlossen sei und erbalten

bleibe“ Be. 100'", 10
,
Dr. ISO*', 5 .

3U, .Lo (Radi. IV, 424) „Rede, Botscliaft“ Be. 147^^, n, Dr. 178*', y,

GsriSOL 11 .

^ 1. ,die ganze Welt“ Be, 92*-, n, Dr. 127'’, c; Be. 158*- pu., 20

Dr. 181'', 2
,
Gd. 186L6; 2. „bes6bwerlicbes Gelande® (vgl. Keleti

Szemle XVTI, 198, n), ;tiU L?! yb vyj .,denn Berg

und Pels hindern ibn" Go. 13"^, 10
,
Dr. 18*', 12

,
s. 0 . s. v.

„Yerstehen, begreifen“: (so
!
^O^JLpDr.) ^y> xij

„wieder begriff Moses die Sache nicbt“ (gidrlegende) 25

^Be.l 54 '',:
5
,
Dr. 188'’,

y, Gd. 184'’, 11 .

’a" ^ "

(Radi. Ill, 818) flWunderbares*, xJLv.o xJb

jWiedei'um sahen meine Augen etwas wuiiderbares“ Be.

27r,i3, Dr. 285'-, 5 (*n>.^Lj), GQ.SIO^h.

,traufeln“ (Radi. Ill, 1006), sys^S li!

->0- C'5

Be. ^ (Gd. Dr.

(so! Dr. yoyj „wen sie (die Waise) siebt, dem gegeniiber jammert
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sie(V); aus ibren Augen traufeln unaufhSrlich Tranen“ Be. 88"*', s,

Dr.ll7'',it, G6. 122^u.

(Radi. 111,1143) „bewirteii“ Be. IP, 7, Ill'll., Id'’,? =
Gd. 43^ 8,

46^' u., 48^^ u.

45 (Radi. II
j
239, Ka%arX II, 184,21, III, 176,17) „jetzt“

jXj » LiCw „die Lage

dieser secbs Leute geniigt dir unbedingt als Zeuge jetzt bis zum

Ende“ Be. SV\ i = Dr. 116'', lo = Go. 121^, is, beide mit

statt G6.

10 / ^iL^l5 „sicb zurtickzieben® (Pavet de Court.
,

Radi. II
, 47)

*
-i Cl J

^

„bleibe standig obne dicb erscbiittern zu lassen anf dem Wege

der Wabrbeit, zeige uns den Weg obne dicb zuriickzuzieben"

Be. 66^, 8 (wo Dr. 9b^ u.

„Abgabe“ (Radi, ll, 430, Pavet de Court, Zenker) »feste Ab-

gabe**
: Ji Lu^ * JJu »l^ UL^ »1^

„bald Anordnung, bald feste Abgabe, bald Proviant; seine (des

Tyrannen) Hand rubt standig gegurtet und tnelkt“ Be. 5 S’", 8 >
Gd. (zwischen fol. 90 und 97), Dr. 88^ (zwiscben Zeile 7 und 8).

o

20 »einzeln“

:

vi>jid OjSvfl

„die Seele und das Herz (scbuf er) einzeln in der Welt, die

Giied’er sind paarweise geldst, das Herz aber einzeln* Be. 114^, 9
,

Dr. 143^, 14.

it v:>A3 2uy oA-
,da Grott die SchSpfang paarweise gescliaffeii, einander zu lieben,

sehuf er ihn einzeln* Be. 213’^, is, Dr. 230’’, ii, G6. 249', 1 .1 .

,sich fugen“(?):

o O i

i3^1

30 „er scbmeicbelte
,
indem er jUiein Lieber‘ sagte, sobald er kam,

fiigten sicb alle Religionen* Be. 237^^, i, Dr, 254^, lo, 65.274"^, 8.

(s. AQJ. g 72) „wabr*‘ Go. 5^ pu., .118’^, i, Gd. 15^, i4, Dr. lO"^, lo,

^glauben* Gd. 15^, 12
,
Dr. IG'", 10 .
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^ (vgL Radi II, 1062) „freier Willed

jlxi" * LaxiLL?

„gntwillig und gezwungen braclite er sie zum Gehorsam, da sie

freiwillig Oder unfreiwillig zu ihm lamen* Be. 110 '', i, Dr. 139 ^, a

5

(s. AQJ. ^ 72) flWprt*^ Be. 68 '*, s (> G6 . zwischen 100 und

106), Di*. 97 ^, 10 . ^

(vgl flSicli rubmen*) ^gefallen^:
l9)J^ (J^

Jj> „das Auge des Vol-kes wiinsclit zu sehen, was ihm ge-

fallt“ Dr. Ill*', 7 = Be. 81 '', is (wo dafiir ^ lo

Sy>yj „er iUBt auch Geruche, die dir gefallen, zu

ir kommen* Be.4 ^9 '', is, Dr. 158 '", i4,
G9 . 162 '', 7 .

o -

(arabisch) „Habe, Besitz* A 26 f, 27
,
^ILUiU id. ib. 22

,
53^ is,

O -

76 '', 1
,
vgl 70 ^, 3 : Ua xi ^ 2fJ oj uX^:^ „bemiihe

dich, daB keine Habe bei dir bleibe^ 15

= J^Awo aus xDi nrein*^ (von den Ulama):

a ^
jO J3jj Las.^! JjCvXo

wo etwas schwieriges ist. I6sen es diese, reines und unreines

seheiden diese* Be. 263b GO. 313b 12
,
Dr. 277 ** u. (beide ^^.^vaj).

jxk, (AQJ. § 72 I) „Glanz* Go. 29b 8
,

25b 4
,

29b 6
,

20

„glteend“ Be. 55 '', 6 , Dr. 85b i4
,
G6 . 87bio.

(s. Radi III, 178) ^allein* Be. 140b r, (Go. 173b 2 ^y^);
Dr. 18b 7 (66 . 13b 5

(Zenker to) /Pamariske* A 99b 10
,
B 196b 2i, 260b ^

jyj „frei werden* : 25

* jyJ i^iAA:^ JJiii \S^j LavwJ^S isX^

bLjbS ^ ^ 1***^ qXa.:^

„wenn es so ist, dann ist der Yerstand bemiiht, von dieser Mfihe

wird der Verstand der Genossenschaft frei: wer die Gesellschaft

der Heiligen findet, dessen Verstand wird von dieser Mdhe er- so

rettet* Be. 61b Dr, 98b u (wo
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„sich vereinigen" (von den Nilquellen): ^ l5^
(
2s.^-Ojj Cl, B) „diese fiinf kommen,

nachdem sie sicli an einei* Stelle vereinigt“ A 77^, d, B ISC'", y,

0194^1.

6 (Radi. Ill, 588, 594, Vanibery 184) ,sich verneigen“ Tar.

‘otm. eng. megm. 1
,
47

,
1-= A 133'\ 22 ,

B 238’^n.

,sehr“ (AQJ. § 72 I) A 94^ 11 (B 182'^, y, C 240^ 1 ;

B 251'’, 11 (A 145^ 4 0 307'’, y

3 3

(s. Radi. Ill, 572) „nalie, leicbt, bequem“:

33 s

10 ItXjJ

„wessen Yerstand vollkommen, wessen Einsicbt gut und wessen

Habe viel, der Mensch bat infolgedessen die Arbeit leicbt** Be.

30^' u., Dr. 62^,12 G6 . 62'’, 2

, 3

„sich yerlassen anf**:

*• ^ A
15 ^ jJiAJuu!

.,sie glaubten an Gottes Einbeit und verlieBen sicb auf den Pro-

pbeten, indem sie ibn fur die AYabrbeit bielten" Be. 287^ ly. Dr.

300^ s, 65. 327^ IS.

„verabscbeuen“ (Radi. Ill, 515), Jo eJo-j

20 „das Scblecbte davon will er zurtickweisen und verabscbeuen"

Be, Sl'^, IS, Dr. 110^, 7 (Yambery 182) 1. dass. Be.

90^7, G6,124'’,4, Dr.119^11; Be.91^i5, Dr.121^4, 65.123'^, id;

Be. 92^, M, Dr. 121^’, 14, G5. 126**, 0 ; 2. „bervortreten“ (bei der

ScbSpfung)

:

25 \C>6 ^^0s.JO 2^3 jyf

„dann trat die scbwarze Farbe aus der Mitte bervor, sieb, was sie

sagte, als sie bervorgetreten, 0 Alter" Be. Ol'^, 0
,
Dr. 120'’, 15

,
Go.

195 V wp S

so (jixJU

„aus der Mitte trat der KOnig des Higaz bervor und klagte vor

der Majestat" Be. OS'", 4
,
Dr. 122'", 12

,
Go. 127'’, .s.

Aj (vgl. pastille odorante Pavet de Court. 557, Zenker)
vj?*’^**

***'
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^Wolilgerucli^: bCw „er Mt Wohlgeriiche,

die dir gefallen, zu dir kommen* Be. 129% is, Dr. ISS’’, 4 (wo

GrS. 162% 7 (wo

„denn daran werdeti jene Tugenden erkannt, so wie der Mosckus 5

an seinem Grerucb^ Be. 40% 2 == Dr. 72% (wo xL G{6. 72'',2,

davon
(J-

4.Ju*j ^rieclien®,

Leute der Stadt es rochen® Be. 183^', 11 = GQ. 216^^0.
,
Faktitiv

-03 '
03.. - .^j.

.,sieh, was fur Geriicbe er die Kase rieclien lafit, sieli, was fur 10

Wissen und Weisbeit er die Zunge sprecben liifit" Be. 114% s

(> Go. 43'^ zwiscben 8 und 9).

Im Gebrauch arabiscb-persiseber FremdwOrter ist ^Asyq nocli

zuriickbaltender als Abmedi
;
von griechiscben WSrtern findet sicb,

abgeseben von dem durch die arabiscbe* Medizin vermittelten 15

(s. Mafatlli al-‘uluni 153, 10 „auBere Armvene^, n. a. ^Scbultei’-

vene“ oder „Kopfvene‘‘, s. de Koning, Trois traites d’anatomie arabe

825) %£g)ah%rj^ nur nocb avvoQOv (s. G. Meyei’, Tiirk, Studien

1,43), Be. 90^’pu. = Dr. 120% n (verderbt zu G5. 124% la,

das Wort, das den einwandernden Nomaden im Munde der grieebi- 20

schen Bauern am baufigaten entgegentrat und ibneu einen neuen

Begriff vermittelte.

Zum ScbluB ist es mir eine angenebme Pflicbt, den Bibliotbeken,

die mir ibre Handscbiuften in der Bibliotbek unserer Gesellscbaft

zu benutzen gestatteten, warmsten Dank zu sagen. 25



Die Nividas und Praisas,

die altesten vedischen Prosatexte.

Von I* ScheftelO'WitZ (Coin).

Ben aus 11 Nivids bestehenden Nividadbyaya nennt die Khiia-

Annkramani mit dem Terminus Yajumsi ^prosaiscbe Opfergebete** ^).

Da die Nivids prosaische Texte sind, fdbren sie nicbt die Bezeicb-

nung Sukta „Lied“, vgl. Brbaddevata (ed. Macdonell) 8,100: na
5 dfiyaie suktavado nivitsu yatha aha suktahliidhanam.

In Brbaddevata 8, 104, wo sie unmittelbar nach den Mabanamnis
erwahnt werden ^), werden sie folgendermaBen gescbildert : nividam
nigadanwQ'i ea svaih svair imgaid oa d&oaidh, nigadena nigadyante

yad ca kalpanugU rcah,, „Und die Gottbeiten der Nivid-Iiitaneien

10 sind mit den einzelnen, ibnen zukommenden ebarakteristiscben Namen
verseben. TJnd zugleicb mit der Litanei werden gerade diejenigen

Jkverse anfgesagt, welcbe dem Opferritnal zukommen." Alle Kivids

stimmen mit Ausnahme der ei’sten Mvid in den Anfangsworten und
, im ScbluB iiberein. Die erste Nivid, die sicb biervon unterscbeidet,

15 bestebt aus 12 Padani „Stollen“, welcbe Purorucas genannt werden,

Tgl. Ait. Br. n, 89, 7; gr. 7, 9,2—3. Sie werden beim

Ajyasastra des Agnistoma-Opfers verwendet. Bei der Eezitation wird

nacb jedem Pada eine kleine Pause gemacbt.(^acc/%d) ^vasyan puro-

rucam\ vgL 6abkb. 7, 9, 2; Asv. sr. 5, 9, 12. Die Nivids wurden
20 an beskmmten Stellen der bei den Sastras verwendeten gklieder

(Btlkta) eingescbaltet. Bei der am Vormittage dargebracbten

Somalibation {prUtahsavane) wird die Mvid, die in diesem Paile

aus den Purorucas bestebt, vor das Sfikta (,B.k-Liedes'‘) gesetzt; bei

der Mittaglibation {madhyamdine savane) in die Mitte des Sukta

26 und bei der Abendlibation {trtiyascwane) ans Ende des Sukta, vgl.

Ait. Br. 3, 10 u. 11; Kaus. Br. 14, 1. Sie werden in Absatzen,

padaweise, rezitiert, und an den ScbluB der Mvid wird die Silbe

Ofp. angefiigt (Ait. Biv 6, B3. 35; ^abkb. 7, 19, 23—24), Zum

1) Vgl. Scheftelowitz
,
Apokryphen des liV. p. 181. Text der Kivids

p. 136 ji. XJm jedem MiSverstkndiiis vorzubeugen; mdchte ich daraaf hinweisen,

daB in den textkritischen Anmerkungen der Ausdruck ^alle auBer** z. B. bhiiri-

janain alle anSer bJiuridhUndm

^

folgenden Sinn bat: Alle Mss. lesen

bhur^^am mit Ausnabme von Mj Mg, die bhuridhanam baben.

2) Dieses entspricbt der Eeihenfolge der Texte im KS^mXr-Ms.
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Pratalisavanam des Agnisfo^^, gehOren fiinf Sastras, ntolicb das

Ajyasastra und das Praiiga^astra,- beide vom Hotar rezitiei't, und
die drei Ajya^astras, welcbe von den drei Hotrakas liergesagt werden.

In dem Ajyasastra kam nun die, aus den 12 Purorucas bestebende,

erste Nivid zur Verwendung. Das Ajyasastra bestand namlicb aus 5*

folgenden Teilen : 1. einem tu^mmjapa
,

2. einem tUsnwi^aip^a,

3. aus dem Ahava (bestebend in dein Wort ^dmsdvmp) und den

12 Purorucas, 4. aus dem Ajyasukta (= RV. Ill, 13), dem uktha-

virya (welcbes lautet : uhtham vdei gosaya tod^ vgl. A^v. ^r. 5, 9).

Und bieran_scbloB sicb die Yajya (vgl. Kaus. Bn 14, 1, Ait. Br, lo-

2, 31—35, Asv. sr. 5, 9). Also bier stebt die Nivid vor dem Sukta.

Die iibrigen 10 Nivids kommen bei den am Mittag und Abende
statttindenden Sastras vor. Alle diese 10 Nivids entbalten im An-
fang die gleicbe Bitte, daB die betreffende Gottbeit, welcber gerade

Soma dargebracbt wird, ibn tidnken mdge. Sodann werden in den i&.

einzelnen Nivids die bervorragenden Eigenscbaften und Handlungen
der betreffenden Gottbeiten aufgezablt, und in dem Scblusse stimmen
wiederum alle Nivids uberein, er entbalt den Wunscb, dab die Gott-

beit die dargebracbte Gabe gnadig annebmen und ibnen bilfreicb

sein mOge. Jede Nivid, die einer bestimmten Gottbeit geweibt ist, 20-

bat einen besonderen Namen, Die zweite beibt Marutvatiya-
Nivid, die dritte Niskevalyasya-(== Indra)Nivid, die vierte Savitrl-

Nivid, die funfte DyavaiDrthivTya-N., die secbste Arbbaviya-N.
,
die

siebente VaisvadevTya-N., die acbte Vaisvanarlya-N., die neunte

Marutvatiya-N., die zebnte JatavedasTya-N. und die elfte Soda^ino-N. 25-

(vgl. ^ankb. 4r. 8,16—25 nebst Komm.). Diese Reiben:folge der

Nivids ist sebr alt, denn das Ka^mir-Ms., &iikb. {^r. und ASval. ^r.

kennen sie. So nennt Aj§val5yana (sr. 6, 2, 10) die beim Soda^i^astra

verwendete Nivid die uttama nivid (Jetzte N.*),* denn sie wird ja

als letzte aufgezablt. so-

Bei den am Mittage stattfindenden Sastras werden die Nivids

in die Mitte der Suktas eingescboben. Zum Madbyairidinam sava-

nam des Agnistoma gebGren nun funf Sastras, na-mlicb das Marut-

vatlyasastra und vier Niskevalya^astras. Das Marutvatlya^astra zer-

tkllt in folgende Bestandteile (vgl. A^v. ^r. 5,14; Ait. Br. 3, 19; 86-

Saukb. 7, 19): 1, Pratipad (5V. VIII, 57, 1—3), 2. Anucara

(5V. VIII, 2, 1—3), 3. IndranibavapragStba (RV. VIII, 53, 5), 4. Brab-

(RV. I, 40, 5), 5. drei Dhayya-Verse (5V. Ill,

‘i
; !

,
j-i

, 2; 1 , 64, 6); 6. Marutvatiya Pragatba (Vin,‘89, 8);

7. Marutvatiya-Sukta (RV. Xy73), nach dessen secbstem Vers die 40*<

Marutvatiya-Nivid „Indro marutvan“ eingescbaltet wird; und
S. Uktbavlrya (das lautet: uktham vdcindrdya ixnvate, A^v.

br. 5, 14), worauf die Yajya folgt.

Das erste Niskevalyasastra
,

in dem ebenfalls eine Nivid zur

Anwendung gelangt, zer:^llt in folgende Bestandteile (vgl. A^v. ^r. 45-

5, 15): 1. Stotriya (5V. VII, 32, 22—23), 2. Anurupa (5V. VIII,

8, 7—8), 3. Dbayya-Vers (RV. X, 74, 6), 4. Samapragatba (5V.
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VIII, 3, 1), 5. Niskevalya-Sukta (RV. I, 32)^), nach dessen achtem

Vers die Niskevalya-Nivid „Indro devas somam** eingeschoben

wird; 6. Ukthavirya (welcbe lantet: uktham vdclndrayopadriwate

tvd Asv. sr, 5, 15),^woratif die Yajya folgt.

5 Die bei den Sastras der Abendlibation verwendeten Nivids

stehen vor dem letzten Vers des Stikta. Zum Trtiyasavanam ge-

bbren nur zwei Sastras, namlicb das Vaisvadevasastra und das Agni-

maruta^astra. Ersteres zerMlt 'in folgende einzelne Teile (vgL Asv.

iv. 5, 18): 1. Pratipad (aus RV. V, 82, 1—3), 2. Anucara (RV. V,

10 82, 4—7), 3. Sukta an Savitar (RV. IV, 54), vor dessen letztem

Vers die SaviM-Nivid stebt; 4 Siikta an Dyavaprtbivi (RV. I, 159),

vor dessen letztem Vers die Dyavaprtbivlya-Nivid eingefugt wird;

5. Dbayya-Vers (RV. I, 4, 1); 6. Sukta an die Rbbus (RV. I, 111),

vor dessen letztem Vers die Arbbaviya-Nivid eingeschaltet wird;

15 7. drei Dbayya-Verse (RV. X, 123, 1; X, 63, 3; IV, 50, 6); S.^^ukta

an die Vb4ve devah (RV. I, 89), vor dessen letzten Vers die Vaisva-

deviya-Nivid gesetzt wird; 9. Ukthavirya (welches lautet: uktham
vacindraya devehliya dirutyai tvd)^ worauf die Yajya folgt.

Das Agniniaruta^astra, das gleiebfalls beim Trtiyasavanam _des

ao Agnistoma rezitiert wird, zerMlt in folgende Bestandteile (vgl, Asv.

^r. 5 ,
20 ,

6—8); 1. Sukta an Vai^vanara (RV. Ill, 3), vor dessen

letztem Vers die VaisvanarTya-Nivid eingeschaltet wird; 2. Dhayya
(RV. I, 43, 6), 3. Stikta an die Maruts (RV. I, 87), vor dessen

letztem Vers die Marutvatiya-Nivid steht; 4. Stotriya pragai^a

25 (RV. VI, 48, 1~~2); 5. Anurupa pragatha (RV. VII, 16, 11—12);
6. Stikta an Jatavedas (RV. I, 143), vor dessen letzten Vers die

Jatayedaslya-Nivid gesetzt wird; 7. die Verse RV. X, 9, 1—3 (an

die Apah); VI, 50, 14 (an Agni BudHnya); V, 46, 7—8 (an die

Patnis devis); 11, 32, 4— 5 (an Raka); VI, 49, 7 (an PaviravT)
;
X, 14, 4

so (an Yama); X, 14, 3 (an die Kavyas), X, 15, 1. 3. 2 (an die Pitaras);

47, 1—4 (an Indra); A. V. VII, 25, 1 (an ViSnu und Varuna)

;

5V. I, 154, 1 (an Visnu), X, 53, 6 (an Prajapati); 8. Paridhanlya

(,Sehlu6vers“ : RV. IV, 17, 20); 9. Ukthavirya (welches lautet: uk-

tham mclndraya devehhya dJrutdya tvd)., worauf der Yajya-Vers

85 folgt, bei dessen Rezitation die Libation dargebracht wird.

In dem Soda^ii5astra, welches bei dem eintagigen §oda^i-Opfer

vorkommt, wird die Soda^ino-Nivid {ciaya made jaritar indrah)

verwendet, vgL Ait, Br. 4, 1, 5; Kaus. Br, 17, 3. Das Sukta, worin

diese Rfivid eingeschaltet wird, besteht aus JRV. VIII, 69, 1—3. 10.

40 13—15. Unmittelbar nach Vers 14 wird bier die Nivid rezitiert

(vgl. ^ahkh. ^r. 9, 6, 14—16). Diese Beispiele beleuchten zur Ge-

niige die Verwendung der Rivids. Die Hymiien, in welche die

Nivids eingeschaltet werden, weehseln in den verschiedenen Sastras.

So ist am ersten Tage des Da^aratra-Pestes die Hymne des am

1) Dieselbe Hymne RV. I, 82 wird auch beim Hiskevalyasastra des Asva-

medha-Textes angewendet (vgl. Sat. Br. 13, 5, 1, 10).
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Mittage stattfindenden Maratvattyasastra RV. I, 52, die des Nislie*

valya^astra RV, I, 51
,
dagegeix ist am zweiten Tage des Da^aratra

die Hymne des Marntvatlya^astra RV. VI, 19 (vgL Asv. VIII,

7, 21— 22)^). Dnrch die Hivids wird die Stotra-Rezitation wirkungs-

roller, vgl. Ait. Br. Ill, 11, 9: nivida liy evil stotram atisastam 5

hhaJoatt.

‘ Die Nivids kezw. Purorucas gehOren der altesten vedisclien

Period© ain. Den Terminus „Nivid, Puroruc“ fuhren diese prosa-

iscli» Grefeetstiicke nicht nnr in den Brahmanas (z. B. Ait. Br, II,

gi, i; 89, 5; III, 9, 2; 11, 9; 17, 7 ;
Kaus. Br. 14, 1; Br. Ill, lo

9, 8, 28; XIII, 5, 1, lOff.; XIV, 6, 9, 2), sondern auch schon im

Tajurveda und Atharvaveda, wo sie als einen notwendigen Bestand-

teil der Opf^Tezitation gelten. In A. V. V, 26 werden die Termini

der beim Opfer vei^wendeten ,
versehiedenen Rezitationsstucke an-

gefiibrt. Die ersten fdnf Verse lauten; ts

1, ya^idyn^i yaj^ mmidhcih ^^lUgnih pravidmn ihavo ymaktu.
2. mtdtM prcg^^nn asmin yaj^e ^ahisah svdku,

t. Mdina uMhUmodany asinin yqjne pravtdvdn yunaktu suyujak

svdlid,

4. pratfd ycyna nividah svalid sisfdh pcttnihJiir vahateha yuktdh. ao

5. Gkandilmsi yajne marutali svahd rndtavaputram pipfieha yuktdh.

„1. Hier beim Opfer soli Agni die Yajus und die Samidb-

Pormeln zum Heile anwenden, euch gut kennend. 2. Der gewaltige

Gott Savitar wende sie bei diesem Opfer kundig zum Heile an,

S. Indra soU die Uktbas und die Madas bei diesem Opfer kundig

anwenden, seine scbQn gescbirrten Rosse seien zum Heile, 4. Die

Pbai^l^ und die Hivids seien beim Opfer zum Heile, ffibret die

dbriggebliebeinen, beim Opfer angewandten [Verse] mit den Gattinneu

bierbei*. 5, Ihr Maruts, die ibr mit dem Opfer verbunden seid,
.

fiibret zum Opfer die Gbandas („Jfetra“) berbei zum Heile, wie die »o

Mutter den Sobn" ^

Aueb in A, V. XI, 7, 19 werden die Mvids erwabnt: caiur-

hotdra dpriyai caturntOsydni nividah ^Die Caturbotar-Litanei,

die Apri-Lieder, die CaturmasyaR und die Nivids,® Hbenso bekannt

sind die Nivids im Yajurveda, vgl. Vajasaneyl Saapb, XEX, 26 : as

ardharcair ukthdndm rvpam padair clpnoU nividah »Mit den

Hdbversen erlangt er die Form der Ukibas, mit den StoUen die

Form der Nivid.* Dieser Satz bedeutet niobts anders, als daB die

TJktbas iiaibversweise rezitiert werden, wEbrend die Nivid, wie be-

reits oben angefdbrt wird
,
stoilenweise aufgesagt wird

;
vgl. aucb 4o

^ailkh. Sr. 7,, 19, 23: viyatam paccho nividah daryaaM, uUam'B

pranavah pack* „I)ie Mvids rezitiere man in Absiton stoilen-

weise, an den letzten Stollen wird die Silbe om angefbgi*^

1) Betreffs des VaiSv-adevasastra und AgnimarataSasiara des Aivainedha

vgl. ^at Br, XIII, 6,1, 11

—

1 %. Bber die Verwendung der Mvids bei 4tii

§astras s. aueh Hillebrandt, Bltuallitteratur p, 102f.

Zeitscbx. der B, Morgenl. Gea. Bd, 78 ^
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J>. 140, Anm. 11). Diese Nivid wird in Ait. Br. 4, 1, 5; Kaus. Br.

17, 3 erwahnt.

Also mebrere dieser elf prosaiseben Mvidas liegen im Egveda
poetiscb bearbeitet vor.

5 Scbon im l^V, kommt das Wort Nivi d, wie wir im weiteren’

nacbweisen, als Terminus fiir diese prosaiseben Opfertexte vor. Dieses

ist aucb ganz erklarlicb, denn die Anfange des in den iibrigen Veden
zutage tretenden, reich entwickelten Opferrituals, worin die Nividas
einen wiebtigen Bestandteil bilden, lassen sicb bereits in die ur-

10 vedisebe Zeit znruckverfolgen
,
wie wir es bei der Bebandlung der

Prai^as festgestellt baben.

Da die Nividas der illteren Rgveda-Zeit angebdren, so wird
manebe Ek-Hymne von vornherein als Nividdbanlyasukta yerfafit

worden sein, vgl. Ait. Br. Ill, 10, 5: peM va etd ukthanam yan
15 nividah ,Die Nivids sind ein Scbimick fur die Sasti^as®.

Naeb Naighaiituka 1, 11 bedeutet im IW. das Wort Nivid
etwa dasselbe wie vUc (duoid iti van namet). Und bierin bat er

niebt ganz unrechf. Im Awesta bedeutet das damit in etymolo-

gisebem Zusammenbang stebende Verb nl vaedayemi ^kundtun,
20 weihen“. Die urspninglicbe Bedcutnng dieses Wortes tritt uns im

RV. nur an einer cinzigen Stelle entgegen, namlicb in RV\ IV, 18, 7^

wo es etwa „Kundgobung, Lobspruche®. bedeutet. Nacb Piscdiel, der

das Lied IV, 18 in Ved. Stud. II, 42 ff. vortreifflicb erklart bat, stebt

dieser Vers in folgendem Zusammenbang mit dem vorbergebenden

:

25 „Indra tbtet den Vrtra und befreit die Wasser. Die Nacbricbt
dayon wird der Mutter gebraebt, die dai*an niebt glaubt, da sie ja

yon Indra niebts bait. In Str. 6 verweist Indra sie an die Flusse

selbst. Sti\ 7 spriebt die Mutter des Indra. bkanantendrasya ist

aufzulQsen in bhanantB indrasya^ da bhananta dem didhisanta =
30 didhismde parallel ist.® Nacbdem die Gew^sser der Mutter des

Indra rdbmend erzabit baben, was ibr Sohn getan bat, klingt Str. 7

in der Freude der Mutter aus. Und der Sinn dieser Stjropbe ist

folgender: Niebt durcb Lobspriicbe allein danken die GewEsser dem
Indra fiir ibre Befreiung von dem Ws.ssei'damon Vptra (ygl, !EV.

35 U, 11, 2; VIIL 76, 3), sondern sie wollen aucb die Sunde des Indra,

die er durcb die Tbtung des Vrtra begangen bat (ygl. Sayaija zu
IV, 18, 7 : asyendrasyavadyam bralm^Jiki^ddirUpam pdpam didki- .

\^ante)^ willig auf sicb nebmen und sie wait forttragen (vgl. Sayana:
mdrejiotsrstu dpas tasya pdpam jayfkur iftmrthah „Die von Indra

40 befreiten Wasser baben des Indra Sdnda auf sicb genommen®.

RV. IV, 18, 7 lautet:

Kirn u §vid asmai ntvCdo bkanan-
tindrasy^Mdydf!i didhisanta dpab^

mdmaiidn pUtro mahafd vadkena
45 v^trdm jaghanvdth arsjad vt smdhB/ti

„Mustern die Wasser xbm (Indra) etwa nur Lobspriicbe zu? [Nein]

4
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sie woUen sogar des Indra Siinde anf sich nehmen^)* Mein Sohn

namlich bat diese Eliisse strdmen lassen, nachdem er mit gewaltigem

Schlage den Vytra getStet bat.^

In den librigen fdnf RV-Stellen, in denen nivid vorkommtj ist

dieses Work der tecbniscbe Name fiir die prosaiscben Opfertexte. 6

An drei Stellen ist es mit dem Epitbeton purvya ^altber-

gebracbt“ yerbunden
,

ebenso wie aucb Ausdriicke von abnlicber

Bedet^tog mit diesem Attribut pUmya verseben sind, z. B.

Illy to, S, Homa III, 32, 18, gir YI, 44, 13, Die von Grrassmann

nnd BStblingk-Eotb angegebene Bedeutung fur nwid „Anweisting, to

Yorscbrift® ist unbaltbar. Scbon Piscbel, Ved. Stnd. II
^
46 ver-

mutet, dal^ Nivid im bereits dieselbe Bedentnng babe wie in

spaterer Zeit. Icb fiibre nun die folgenden fiinf Stellen an, wprin

das Wort nicid vorkommt.

1, EV. I, 96, 2:

ad p&rvayG. nMdsi kavydid.yvr imdh prajd mdnUnibn.

„Wegeti der altbergebraebten Nivid und wegen der Diebtkunst^

des Menscben scbuf er (Agni) das bentige Menschengescblecbt,^ •

Die in Prosa a]»gefaBte Nivid wird der Kavyata, der Kunst-

dicbtung gegenubergestellt. Das Sukta I, 96 ist das Jatayedasya- 20

nividdbanani im Maruivatiya^astra des secbsten Da^aratra-Tages

(Ait. Br, 5, 15, 8, Asv. sr. 8, 8, 9). Nacb Ait. Br. 11, 33, 5—6 ist

bier (1 ,
96

, 2) nnter ptirvayU nividst die erste aus zw6lf Stollen

bestebende Nivid, die mit ^Agnir deveddhah^ anfkngt, zu yersteben,

vermittels deren alle Wesen gescbaffen sind: dvddodapada va esa n
nwid,; ndva tdm mvidam vyuharat^ tdfn sarndni bhutdny

amaiifjycmt0i. Tad etad rsih padyann abhyanmdca ^sa pUrvayd
nividd havyatUyor imddi praju ajanayan manundm itL Ancb
Bayana- erklS-rt es so {^purvayd priithaimnfdgnir deveddha iti ddi-

kayd nivid'a). DaB aber nnter pirrcd iiiehr- die erste (an Agni so

gericbtete) Nivid zn versteben ist, gebt mit Deutlicbkeit ans der

folgenden Stelle bervor.

2. 1,89,3:

tan purvaya ntvfdd kiimahe naydm
hlidgam mitrdm aditim ddlcsam aaridkam, u

aryamdnam vdrunam sSmam advin<%

sdrahvati nabi auhhdgU mdyas karat,

,Mit der altbergebraebten Nivid rufen wir diese Gutter an : Bba^,
Mitra, Aditi, den freundiicben Daksa, Aryaman, Yamija, Soma, die

A^vinen
;

die segensreicbe Sarasvatl versebaffe tins Annebmlichkeik*^ 4̂

1) Kacli indiseber Aaftassung verraogen die Wasser die Silnde wegxjiis^I^

vgl. ScheftelowUz, Arch. f. Reb-Wiss. XVII, 854 ff.

2) kav>i/ata bedeutet damlb© wie kavita.
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Nacli Sayana ist hier die Vaitivadevya -Nivid gemeint {^visve

(levdh somasya matsan^ ity adikaya vawvadevyd nividd), worin

er aucli Recbt liat, denn uicbt niir dieser Vers handelt von den

Vi^ve devds, sondern die ganze Hyinne I, 89 ist an sie gericMet.

5 In si^aterer Zeit ist dieses Lied das Nividdlianlyastikta im Vai^va-

devasastra des Agnistoma (Asv. sr. 5, 18; Sanldi. sr. 10, 13, 18).

3. VI, 67, 10:

VI ydd vdoam histdso hhdrante damsanti M cin nivtdo mandndk
dd vdm bravdma satydny vktlid ndkir devcbhir yaiatho mahitvd.

10 ^Sobald die Stinger das Lied stollenweise vorgetragen baben^), nnd
einige andaclitsvoll die Nivid rezitiert baben, wollen wir dann die

angemessenen Uktbas aufsagen
;
nicht streitet ibr (Miti'avaruna) mit

den Gdttern um den Rang."

In der Str. VI, 67, 10 werden drei gesonderte Rezitationsstiicke

16 erwahnt: 1. Vac, 2. Nivid, 3. Uktba. Der Ansdruck „Nivid

rezitieren" beiBt ebenso wie bier ancb in den Brabinanas stets

nividam sains (vgl. Ait. Br. II, 33; III, 11), GemiiB den Angaben

der Brabmanas folgt -unmittelbar nach der Nivid das Uktba bei

der Friiblibation {prdtahsavane). Ait. Br. II, 33 gibt an, daB die

20 Nivid gr56ere Wirkung babe
,
wenn man sie vor das Uktba setzt,

denn dadnrcb erlangt man k§atram, Daber soil man unmittelbar

nacb dem Abava die Nivid rezitieren und dann erst das Uktba
{alivayaie '^tlia nividam dadliad, bralimany eva tat ksatram anu-

niyunalctij nividam sastvd suktam samsati), Bei der Frublibation

25 stebt die Nivid stets vor dem Uktba (Ait Br. Ill, 10, 1; 11, 2;

Kaus. Br. 14, 1). Uktba entspricbt in alien Brabmanas vollstiindig

dem Begriff Sastra der ^rauta-Sutren. Diese iiltere Bedeutung

des Wortes uktha liegt aucb in unserm Rk-A^erse A^I, 67, 10 vor.

Dem RV. sind niebt nur die drei S a v a n a s
,
namlich prataJj^avana^

ZQ niadhyandMna savana^ trtiya savana bekannt^), sondern aucb

einzelne den Savanas zugebSrige Sastras existierten bereits in jenen

alten Zeiten.
^

So wird im RV. X, 130, 3 das Praiiga erwS,bnt,

vrelcbes ein Sastra des Pratabsavana ist. Die Reihenfolge Nivid

—

Uktha, vsde sie in dem obigen Vers VI, 67, 10 stebt, wtirde demnacb

S6 auf das Pratabsavana scblieBen lassen. Dazu wiirde aucb die ganze

Hymne passen, denn sie ist an Mitravaruna gericbtet. Und der

Maitravarunagraba wurde aucb wirklich beim Pratabsavana an-

1) hhar bezw. yra-hliar in Verbindung mit AusdrUekeu wio rac, gir^

Btoma bedeutet ,vortragen’, vgl. RV. I, 53, 1 : ny u cdcam pra make bhara-

mcdie. I, 126, 1: amandUn etomdn pra hhare, V, 12, 1: girani Ihare,

V, 42, 13; fra im inake m^uranfiya medhdm giram bhare, VI, 66, prOf

dtram arham . . . mdrutdya bharadfmam* Yll, 5: 2V'dgnaye tavase bhara^-

dhvam giram, VII, 46, 1 : Imd rudrdya . . . girah . . . hharatd, VIII. 100, 8:

pra HU stomam bharata vdjayanta indrdya, Dagegen entspricbt dem mbhar
VI, 67, 10 dem ni-har des Ait. Br. VI, 24, 5ff. „in Absfttzen vortragen* (vgl.

Hillebrandt, Rituallit. p. 12).

2 ) Vgl. A. Ludwig, RV. Ill, p, 384, Hillebrandt, Ved. Myth. I, 256 f.
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gewendet (vgl. Sat. Br. 4, 1, 4). DaB Mitraivaruna am Pratahsavane

gepriesen wurde, gelit anch aus dem Pi'auga^astra hervor. Nacli

Ait. Br. 5,16 und A^v. sr. 8,9 werden die letzten drei Verse

dieser Hymne VI, 67 im Praxigasastra des siebenten Dasaratra-Tages

aufgenommen. 6

Wenn nun in dem obigen Vers VI, 67, 10 Nivid und Uktha
Rezitationen des Pratalisavana bilden

,
wird aucb die in demselben

Vers erwahnte Rezitation vac^ welche don beiden genannten voran-

geht, ebenfalls zum Pratabsavana- Ritual geb5ren.^ Erinnern wir uns

daran, daB die Brabmanas und Brauta-Sutren angeben, daB das erste lo

Rezitationsstiick bei den Savanas das Stotra bildet, welches vom
Udgatar und seinen Genossen gesungen wird, so wird in unserem

Verse der BegriffVac dem Btotra entsprechen. Dann wiirde aucb

Sayana Recbt haben, wenn er Msfamh mit udgatarah umschreibt.

Auf das sogenannte Stotra-Ritual scbeint aucb* I, 8, 10 binzu- is

weisen: stoma vktham ca sarnsg^ indraya somapltaye, „Stoma

und Uktba sind dem Indra beim Somatrank zu rezitieren* (vgl. aucb

8, 41, 4). Hier wiirde stoma dem Stotra entsprechen, Tm Brab-

mana-Ritual bedeutet Stoma eine Zusammensetzung von inebreren

Stotras. Ira RV.-Zeitalter bat bereits die Stotra-Zeremonie existiert, 20

wenn sie aucb noeb nicbt mit dem bestimmten Terminus ^Stotra**

bezeicbnet wurde. Denn gewisse Samu-Woisen, die dem Stotra zu

grunde liegen
,
werden scbon im RV. erwilbnt

,
wie Rathaiitaram^

Britain Prstham, Und im RV. X, 107, 6 werden neben dem, das

Opfer leitenden Brahman {brahmdnam yqjfianyani) nocb zwei andere 25

Priester genannt, namlicb der Saraaga (— Udgatar)^ der das Stotra

singt, und ferner der Uktbtisas (— Hotar), der das Uktba rezitiert.

Ba die Samans gesungen werden, so wird es aucb stets mit dem
Verb gQ.i ,singen“ verbunden (vgl. VIII, 81, 6). „Bestimmte Melodien

konnten unter dem I, 62, 2 und I, 173, 1 genannten aiigusya saman^ so

resp. nahkanya sdman zu versteben sein, dessen Bezeicbnung als

svai'vat auf einen das Wort svar enthaltenen Text, wie das Ratban-

tara (vgl. M. T. Br. 11, 10, 14, 15) binweist. Vielleicbt ist I, 143. 7

mit den Worten dhl sukravarna auf das ^ukrasaman (Laty*

Katy. 26, 3,1; Ind. Stud. Ill, 240) angespielt und varna nur als 35

ein anderer Xame fiir Saman anzuseben (vgl. rafhardaravarna Laty.

1, 12, 10 ; 7, 11, 6; sdkvaravarna Lat-y. 10, 5, 4; Ars. Br, 24, 160;

66, 9). Die wecbselseitigen Beziehungen zwischen und Saman
sind durcb B^. 10, 90, 9; 135, 4 und wobl aucb durcb III, 39, 2

scbon fur den IW* gesicbert“ (Hillebrandt, Rituallit. 13). 40

Das sogenannte Stotra und Uktba (~ Sastra) der Savanas

setzte sich natbrlicb zur Zeit des B^^- anderen Bestandteilen

zustimmen als zur Zeit der Briihmaijas. Demi das Pratabsavana-

Ritual mit seinen Xivids ist Ulter als ein groBer Teil derjenigen

Rk-Hymnen, die zur Zeit der Brabmanas bei den ^astras* zur Ver- 46

1 j Uber die Etymologie dieses Wortes vgl. Sclieftelowitz, WZKM. XXT, 131.
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wendang gelangten. So sind x. B. die Hymnen 1,89 und 96 in
gewisse Sastras aufgenommen. Diese beiden Lieder sind abei- viel
jiinger als die Nivids, was daraus hervorgebt, daB die Nivids darin
erwahnt werden. Scbon das den Nivids beigelegte Epitheton purva

6 deutet an, daB sie alter sind als die vielen nach ihnen entstandenen
Eb-Lieder, die haufig durcb das, Attidbut nava bezw. navwas
charakterisiert werden.

^

Die folgenden zwei ®V.- Verse, in denen ebenfalls N i v i d vor-
kommt, steben am Scblusse der Hymnen I, 176 und 176, da es in

10 diesen SebluBversen beiBt: ,Unmittelbar nach dieser Nivid (tdm.
anu nividamy, so scheint die Nivid nnmittelbar vor diesem rezitiert
zu sein. Nun wird im Trti^e savane die Nivid auch wirMieb un-
niittelbar voi dem letzten Vers des Dktba gesproeben, vgl. Ait. Br.
Ill, 11, 10 : elcam paridist/a trilyasavane nividam doLddiyat, Daher

15 wird wobl der Ngveda-Diehter Agastya die beiden Hymnen mit der
Absicht verfaBt baben

,
daB die Nivid vor dem letzten Verse ein-

zuschalten sei. DaB er zu den jungeren Dichtern gehBrt, geht aus
semen Worten bervor: yaiha puroebhyo jaritfbhyalj.

4. 1.175,6:

» ydths, purv^hyo jariifbhya indra mdya ivdpo nd tfayate baihtitha
tani dnu tvS nividayi johcevtmi indy&mesdrn ^dnam jirddommx.
,Da du den fruheren SSngern, o Indra, gleicbsam Lab^ warst und
dem Durstenden wie ein Wassertrunk warst, so wollen auch wir
unmittelbar nach dieser Nivid, "ieb flehe dich darum, Annebralicb-

S5 keit finden und eine wasserreiche Plur.“

Diese Strophe bildet nicbt nur den SehluB von I, 175, sonderii
auch von I, 176. Die Hymne I, 175 wird im spSteren Eitual als
Stotriya zum' zweiten Svarasaman bei dem Abhijit-Feste zur Zeit
der Abendlibation angewendet (A^v. Sr. 8, 5).

SO H, 86, 6

:

jv^0hUm yaj^dm bodhatam hdvasya me
mtd nkiidah purvyd dnu.

.Erfreut eucb beide (Mitravaringa) an dem Opfer, gebet acht, auf
mednen Ruf. Der Hotar setzt sieh unmittelbar nach den alther-

86 gebracbten Nivids^)."

Die . secbsversige Hymne 11, 86 bildet mit der folgenden
(H, 87) ein Gauzes. Diese zw5lf Verse sind die Ya,jyas bei den

, zw6lf gtny^'as im PrStahsavajia, die vor der Rezitation des Ajya-
Sastra dargebracht werden. Die Worte mvidab pUrvySk in 11, 36 6

40 kannten demuaob die in den Sastras des Prataksavana zur Ver-
wendung kommendeu Nivids sein.

Nach Hillebrandt (Bezzenberger’s Beitr. 9, 192fF.) soil kfada

...
Brahman's sitzt wflhrend der Opferhandlung, vgl. Grhyaaamffraha-

parlsiifa ed. Bloomfield 87b—91 — ZDMG. 35, 568, vgl. aLh ]|v. Ill, 41, 2.
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im 5^- Stellen, wo es mit Uktlia zusammen genaunt vvird

(z* B. Ij 86, 4; IV, 49, 1) identiscli mit Nivid sein; denn 1. bedente

Mada etwas Kezitiei-bares, 2. standen Uktba und Nivid in enger
ritueller Beziejinng, 8. gehdrten Uktha und Mada an den an-

gefilhrten Stellen eng zusammen, 4. der Inhalt der Nivids enthalte 6

eine Aufforderung an die Gutter, sich am Somatrunk zu eyfreuen,

5. dasselbe Verb das von Nivid gebraucbt wird, werde aucb
auf Mada angewendet.** Aucb Sayana zu RV. 1,85,4 sieht in

Mada einen Nalnen fiir Nivid. Dab Mada an den Stellen, wo es

mit Uktha zusammengestellt ist, etwas Kezitierbares bedentet, hat i«

Hillebrandt als erster festgestellt. Dieses gebt aucb aus folgenden

Stellen mit Notwendigkeit hervor:

Maitr, S. I, 9, 2 : agmr yajurbhir savitd atomair vndra uhtlid-

madair brhaspatis chandohhih. Taitt. Br. II, 6, 15, 1 : upojihthd-
madalj sraut, Taitt. Br. 6,6,1 == Ait. Br. II

,
38 , 9 ,

Asv. Ar. 16

8, 8, 1; ^ankh. sr. 7, 9, 1 ;
RV.-Fraty § 546: Bfhaspatir uhthM^

madwm ^amsiscd. Und im ik Praisa des vierten Praisasdkta heifit

es: mada vya^rof. Hier ist mada Neutr. pi „Er (Indra) hat die

Madas geh5rt“.

Jedoch mit der Annalime, dab Mada identisch mit nivid sei, so

steht folgende Atharvaveda-Stelle V, 26, 8—4 im Widerspruch:

Indra iikthamadany asmin yajhc pravidvan yunaktu , .

.

Braisa yajne nimdali svaha . .

.

Diese Verse beweisen, dab in der Atharvaveda-Zeit Mada etwas

anderes bedentet hat als die ISfivid. In dieser Stelle biiden Uktha 25

und Mada einen Gegensatz zu den Praisas und Nivids. Nur Gleich-

artiges steht hier nebeneinander. Die PraisSs nnd Mvids sind beide

vornehmlich prosaische Opfertexte und stehen daher mit Recht zu-

sammen. Demnach wiirde Mada, da es hier mit Uktha eng
verbunden ist

,
ebenfalls wie Uktha in Versen ahgefabt sein. Er- so

innern wir nns daran, dab mit dem Uktha (== Sastra) die Yajya
eng vei‘bunden ist, hei deren Rezitation die Soma*Libation

,
Mada,

dargebracht wird, so wird Mada nichts anders als die Yajya be-

denten. Unter Rezitation eines Spruches wird bereits im
alter die Spende im Peuer geopfert, was aus mehreren RV.-Stellen ss

deutlich hervorgeht, z. B. aus •

y, 6, 5 : a te agna rca havih sukrasya socisaspate

BuScandra dasma vidpaia havyavat tubhyam huyaie,

VI, 16, 4:1 : a te agna rca havir hfda ta§fam hhavamasif

vgl. ferner II, 8, 7. Aus diesen Stellen geht hervor, dab scbon in 40

der RV.-Periode die YajyS ein notwendiger Bestandteil des Opfers

war, nur dab es fdr diesen Begriff der Yajya noch keinen bestimmten
technischen Ausdruck gab. Ebenso wie das Wort „Yajya ur-

spriinglich nur die ,Opfergabe“ und dann erst den Vers bezeichnet,

unter dessen Rezitation die Opfergabe dargebracht wird, so ist Mada 45
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nicht nur der Name fiir „Soma-Rauschtraiik“, sondern auch zugleich

der bei der Mada-Libation angewendete Spruch. DaB die Mada-
Rezitation unmittelbar mit der Soma-Libation verbunden ist, geht

auch aus dem Suktavaka-Praisa^hervor, der sich im *vierten Praisa-

ri sukta fiiidet. Die Stelle lautet: apdd indras somam gavddiram
ifavdsiram tlvrdntam hahitlamadhyam upotthd madd vyairot, „Es

trank Indra den Soma, den mit Milch und Gerste gemischten, ihn,

der spitz an den Enden und dick in der Mitte ist, zu ihm heran-

kommend, vernabm er die Mada-Worte.“

10 Die wesentlichen Bestandteile des altindischen Opferrituals waren
also schon in der nrvedischen Zeit vorhanden. Hierzu gehoren vor

allem die Nivids, die liltesten iias erhaltenen Prosatexte. Sie werden

im RV. als bekannt Yorausgesetzt und spielen seii jeher in der

mundlichen Tradition des urvedischen Opferrituals eine wichtige

15 Rolle. Zur Charakteristik des Nivid-Textes vgL auch H. Oldenberg,

Zur Geschichte der altindischen Prosa, 1917, 9f.

Praisasuktani^),

Die Praisas sind schon in sehr alter Zeit als Anhangsel zum
RV. betrachtet worden. Im RV.-Pratisakhya werden die TJnregel-

20 maBigkeiten in den Praisas ebenso wie Rk.-Texte behandelt, was
im RV.-Prati^. § 58 ausdriicklich gesagt wird: padavac caiva

praisan, Auch Brhaddevata gesellt die Praisas dem R. -V. hinzu.

Nach Brhaddev. 8, 103 (ed. Macdonell) enthalten sie alle diejenigen

Gottheiten, denen ein Havis gespendet wird: yaddaivatam havis

25 tu sydt praisas taddaivatas ca te, GemilB der Khila-AnukramanT

zerfallen samtliclie Praisas in 5 Teile, von denen jeder den Namen
Praisasukta fuhrt. Die Anfiinge der 5 Siiktani lauten: 1. Hotd
yak§ad agnim samidha^ bestehend aus 12 Praisas; 2. ajaid agnir^

bestehend aus 11 Praisas; 8. devam harhisy bestehend aus 11 Praisas;

so 4. Hold yak^ad iTudraufi hanvdihy bestehend aus 18 Praisas; 5. Hotd
yaksad indram hotrdty bestehend aus 12 Praisas. Diese Einteilung

der Prais^ in 5 Praisasuktani lag bereits dem A^valayana vor.

Denn in A§v. 8, 2, 3 heiBt es, daB bei den Px^ayajas des Pa^u-

Opfers das erste Praisasukta {prathamam praisasuktam) verwendet

35 wird, welches nach Saxikh. ^r. 5, 16*mit ^Hotd yaksad agnim sa-
* midh(P beginnt und mit unserem ersten Praisasukta ubereinstimmt.

Die bei’ den 11 AnuyajEs GNachopfern*') des Pa^u-Opfers verwen-

deten 11 Praisas heiBen bei A^v. sr. 3, 6, 12 das dritte Praisasukta:

te§dm prai^ds i^riiyarn'^) prai§asuktam ekdda^eha. DaB dieses

40 dritte Praisasukta des A^v. mit unserem identisch ist, geht aus

der Parallelstelle &nkh. si*. 5, 20, 1 und aus Sayana zu Ait. Br.

11, 18, 8 hervor. Die bei den 12 ^ttuyajas des Pratahsavana zur

Anwendung kommenden 12 Praisas bilden nach A^v. 6r. 5, 8, 8 das

1) Text bei Scheftelowitz, Apokryphen des RT. p. 142—155.

2) Im A^val.-Text ist der Druekfehler fallyam.
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pancamam Und daB dieses aizcli wirldich mit
unserem fiinftenTeil ubereinstimmt, bestiitigt nicht imr ^Mkh,{5r. 7,8,

sondern der Inhalt des Pi'*aisa-Textes selbst, da er von den Etavas
handelt Uaher heiBt es mit Eecht in Brliaddev. 8, 100: „Wahreifd

bei den Praisas noch die Bezeichnung jSuJda^ angewendet wird, 5

findet sicb dieser Ausdruck ,Sukta‘ nie bei den Nivids" ^).

Mit dem Praisa fordert der das Opfer leitende Priester, dei*

Maitravaruna
,

den Hotar zum Eezitieren der Yajya auf. Jedem
Praisa geht eine Puromivakya (^Vorspruch^) voraus. Die Khila-

AmikramanT gibt an, daB das erste Praisasukta in Verbindung mit lo

einem Aprx-Lied verwendet wird, was auch anf Ricbtigkeit beruht.

Die ersten drei Praisasuktani werden bei der TJpavasatha'Feier, deni

Vortage des Agnistoma-Festes, in folgeiider Weise angewendet. Das
dem Agni und Soma geweihte Tieropfer (agmsomh/ali pa^u) der

Upavasatba-Feier beginnt mit 11 Prayajas („Vo3’Opfern“)
,

die in i5

Ajya-Spenden bestehen (Ait. Br. 11, 18, 8; A^v. sr. 3, 2; ^aftkh. 5, 16;

3, 13). Und zwar werden zunachst 10 von diesen 11 Prayajas dar-

gebracht, nachdem der zu opfernde Ziegenbock an den Opferpfosten

(yupa) festgebunden
,
mit Wasser besprengt und mit Opferschmalz

gesalbt worden ist. Zu den Yajyas dieser Voropler werden die 20

einzelnen Verse ein^es AprTsnkta genommen, unter dereii Rezitation

man die einzelnen Ajya-Spenden darbringt. Vor jeder Yajya spricht

der Maitravaruna den entsprechenden Praisa. Die Apri-Lieder be-

steben aus 11 bezw. 12 Versen, in denen 11 bezw. 12 verscbiedene

Gottbeiten gepviesen werden. Sowobl in dem ersten Praisasukta als as

aucb in dem 12versigen Aprisukta RV. I, 13 werden _dieselben Gott-

beiten in derselben Eeihenfolge gepriesen. Diese 12 AprT-Gottbeiten

werden aucb in Ait. Br. II, 4 und ^at. Bi\ VI, 2, 1, 28 aufgeziiblt:

sie beiBen: 1. Agni, 2, Tanunapat, 3. Narasaipsa, 4. Ida, 5. Rarbis,

6. Devir dvaras, 7. Usasanakta, 8. Daivyau botarau, 9, Tisro devTs, 3o

10. Tvastar, 11. Vanaspati, 12. Svabakrtayas (vgl. aucb Brhaddev,

1,106—109; II, 147 ff.). Es gibt im IJV. iin ganzen t'o AprI-

suktani. Mit Ausnabme von RV. I, 13 enthalten alle Apri-Lieder

des RV, nur 11 Verse mit 11 Gottbeiten, indem entweder der an

Tanunapat gerichtete Vers oder der dem Nara§am.sa geweihte Vers 35

feblt. So ist der Tanunapat-Vers in folgenden Aprl-Liedern nicbt

Yorbanden : II
,
3; V, 5; VII, 2; X, 10 und in dem 12versigen

I, 142, wo der ScbluBgottbeit zwei Verse gewidmet sind. In den

folgenden Apri-Hympen ist zwar der Tanpnapat-Vers da, aber statt

dessen feblt der XaiTisamsa-Vers: I, 188; III, 4; IX, 5; X, 110. 40

Derjenige Yajamana, dessen Abnenreibe auf einen IJsi zuruckgebt,

soil immer dasjenige Aprisukta anvvenden, das von dem betreffen-

den Rsi seiner E^amilie verfaBt ist-). So gebraucben die Nacb-

kommen des Rsi ^unaka die Hymne RV. II, 3, die Nacbkommen

1 )
na driyate suktavddo niritsu yathd prai^esv aha mktdbhulhdmyf.

2) Ait. Br. II, 4, 16; Asv. iSr. 3, 2; Anuvakauukr. V. 12—13; SSnkli. sr.

5, 16, Ind. Stud. X, 89 f.
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des Vasistjia RV. YII, 2, die Nachkommen des VisVamitra RV. Ill, 4;
und das Aprisukta des Kanva-GescWeclites ist das 12versige Lied
RV. 1,13. Dasjenige Apr! -Lied, das von alien benutzt warden
darl, ist RV. X, 110^). Nur das Kanva-Gesehlecht scbeint sowohl

5 an Tanunapat als aucli an Nara^amsa eine Libation dargebracbt zu
baben, denn sein AprT-Lied, 13, bat ebenso wie das Praisa-

sukta alle Gottbeiten, die aucli Ait. Br. II, 4 und ^at. Br. VI, 2, 1, 28
urspriinglicb fur die Prayajas voraussetzen

;
vgl. aucb das 12versige

’ Aprisukta AV. V, 27, worm ebenfalls alle 12 Gottbeiten aufgezablt
10 sind. Nacb Brbaddev. II, 151 ist der zweite Apri-Vers fakultativ:

ta eva sarvdsv aprlm dvitiya in vikalpate, Aus Ait. Br. IT, 4
gebt bervor, daB es in iilterer Zeit wirklicb 12 Prayajas gab, die

man nacbeinander darbrachte. Jedoch Kaus. Br. 10, 3 und die

Srautasutren erwabnen im ganzen nur ekadasa prayajdh^ von denen,
15 wie oben angegeben worden ist, zuniichst nur 10 Ajya-Spenden

der Reibe nacb geopfert werden. Sodann ergreift der AgnTdh
einen Peuerbrand, und nachdein er init demselben dreiinal um das
Opfertier, um den Opferpfosten und um das Abavaniya-Feuer lierum-

gescbritten ist, rezitiert der Maitravaruna RV. IV, 15, 1—3, worauf
goer durcb den Upapraisa, der mit Ajaid agnir (2a) beginnt, den

Eotar auffordert, das Gebet iiber das Schlacbtem {Adhriguprai^a)
Jdawydli iamitUralf zu sprechen^). Naob Beendigung dieses Ge-
betes wird das Tier ^rdrosselt, dann aufgescbnitten und das Xetz
{vapd) berausgenominen. Hierauf wird der elfte Prayaja der Sva-

as bSki’ti dargebracbt, wozu der ]_etzte Praisa voni ersten Praisasukta
' nebst dem letzten Vers des AprI-Sukta verwendet wird®). Der
Praisa fur die darauffolgende Xetzspende ist Hota yaksadagnl-
§omau usw. (2d), vgL ^ankb. ^r. 5, 18, 10. Nacbdem die einzeinen

Glieder des Tieres zerleg^t, das Herz gebraten und die iibrigen Teile

so gekoebt und alles mit Ajya begossen worden ist, werden die far

das Hauptopfer. und fur mebrere Xebenopfer bestimmten Pleiscb-

portLonen und Puro4§^as gesonder*^ abgeteilt
,

sodann rezi&rt der

M^travanina die Manota-Litanei (Asv. Sr. 3, 4, 5—7). Bs werden
2 Ajya-Spenden dem Agni und Soma dargebraebt, wobei die beiden

95 Prai&as: Hotd yah^ad agnim ujyasya (2 b) und Hotd ycJc^at

somam ajyasya (2 c) zur Verwendung gelangen (Aj§v. ^r. 3,4,8
nebst Koinm.j. Bei der, daran sicb schlieBenden Puroda^- nnd
Svi§t^krt-Spende ist fiir die erstere der Praisa: Hotd yalc.$ad agnh
^omak pMToddimya (2 e), ^fur die zweite ^der IVaisa : Hotd yaksad

40 pmroddSasyajusat&m havir kotar yoga (Saftkb, 6r, 5, 19, 7-10;

A^v. 3, 59). Letzterer Praisa kommt in unserer Praisa-Sammlung
nicbt vor, sondern ist in Maitr Samb* 4, 13, 5 belegt. Vi^enn die

ftir das Hauptopfer bestimmten Portionen dargebracbt werden, wird
der Praisa: Hotd yaksad agm§omau chdyosifa (2f) angewendet

1) Asv. sr. 3,

2

5
sr. 5,16; vgl, aucli Hillebrandt, Ved. Myth,

n, 102 A. 2) Ait. Bf 2, 5 Sfiiikb. sr. 5, 16, 9£f.; A^v. hr. 8, 2, 10 iV.

3) ^aiikb. h\\ 5, 18, 2—3; l^v. hr. 8, 4, 3.
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(vgi. Saukli. sr. 5, 19, 15^ A^v. 8^6,3). Bei der Briihe-Spende

{vcisdhama) ist die Puroiiuvakya (^Vorsprucii*^) : Devebkyo vana-

spate (2g), der Praisa: Hotel yaksad vanaspatim (21i) and die

Yajya ist: vanouspate raianaya (2i), vgl. ^adkh. sr. 5, 19, 18—20.

Hiei'an schlielSt sich die Darbringung der fur Svistakrt bestimmten 5

Stiicke, wobei die PuronuvSkya 5.V, X, 2, 1 und der Praisa: Hotn,

yaksad agniry smsiakpiam (2 k) gesi^rocben werden, vgl. Sankh. sr.

5j 19, 20-—22; Asv. 3, 6, 9—11. Nacbdem man der Ida gespendet

bat, bringt man die 11 Nacbopfer {Anuydjas) dar: Iddm upahu-
'ifaikn.da,4nuv.ifajrv yajafi (Sankb. sr. 5, 19, 24). Die dazu gebGrigen lO

11 P raibL;i7. biidv-ii das 3. Praisasukta
,

das anfSLngt ixiit : DcvciTTt

barhis sudeoam devair (vgl. Saiikb. 5, 20, 1; Asv. 3, 6, 12, Sayaija

zu Ait. Br. 11, 18, 8). Zwiseben den 8. und 9, Praisa werden

2 Spriicbe eingescbaltet, von denen der eine auf den vorbergebenr

den (aebten) Praisa, der andere auf den folgenden (neunten) Praisa 15

Bezug nimmt. Diese beiden eingefiigten Sprticbe lauten: 1. Deoo
mnaspatlr vexsuvane vasudheyasya mtu. 2. Devam hafliir vdri-

tin^m vasuvane vasudheyasya vetu. Das letzte Stuck im 3, Praisa-

sukta: Devo agnis wird als Yajya verwendet, bei deren Rezitation

man iiach dem Worte amaisata eine kleine Pause macht (vgl. Siliikb. 20

sr. 1, 13, 3—4, Asv. 1, 8, 4). Xacb Vollziebting der 11 Anuyajas

wird der Suktavakap^raisa: Agnim adya hoiara^n avpiiUiiyajii yyaja-

mdnah (21) gesproclien (Saukh. 5,20,3—5; Asv, 3,6,i3—16).

Die nun folgenden Praisas werden beim Agnistoma-Peste ver-

wendet. Im Pratalisavana ^des Agnistoma folgt gleicb nacb dem 25

Bahi§pavamana-Stoma der xVsvinagraba
,
woran sich der Savanlya-

pa4u ansebiieBt. Hierauf werden die sogenannten Savaiiiya-puro^

duias geopfert. Die Puronuvakya fiir die Indra-Spende ist RV.

Ill, 52, 1. Der Prai^ ist Hotci yaksad indram harivaih (4a),

vgl. Baiikb. 7, 1, 1— 3; Asv. 5, 4, 1—3. Fur die gleiche am Madbyan-
dine savane stattfindende Indra-Spende wird der Praisa 4 b und fiir

die am Trtlyasavane stattfindende Indra-Spende der Pi‘aisa4c ver-

wendet. Unmittelbar nacb der Indra-Libation am Pratahsavane ^

folgt die Svistakvt Spende, deren Puronuvakya, RV. 28, 1 und ^deren

Praisa: Hota yaksad atjnim purodasdndm (4d) ist, vgl. Sankb. ss

7, 1,^ 6— 8; Asv. 5, 4, 6—7. Fur die daran.sicb sebliefienden GrabSs

an Vayu und Indra-Yiiyii sind die beiden Puronuvakyas RY. I, 2, 1

und I, 2, 4 und die beiden zugeborigen Praisas: Ilotd yaksad uS-

yum agregUm (4 e) und Hota yaksad indravU-yu (4 f) und seblieB-

lich die Yajyas JJV. IV, 46, 1—2 (&ftkh. 7, 2, 2—4, Asv. 5, 5, 1—3). «
Bei den Maitravaru^a-Graba dient RY. 11, 41, 4 als Puronuvakya,

der zugehbrige Praisa ist Hota yah^an mitrdvaruntl (4g) und die

Yajya RY. Ill, 62, 18, Es folgt dann der an die A^vini. geriebtete ^

Graha, dessen Puronuvakya RV. I, 22, 1, dessen Praisa: Hotu yaksad
aj4oina (41i) und dessen Yajya BY. 8, 5, 11 ist (vgl. Skfikh. 7, 2, 5-10, is

Mt, 5, 5, 12). Hierauf fiiilt der Unnetar 9 Becher aus dem Pdtabbpt-

GeftlB mit Soma. Diese Becher, die fiir den Brahman, Udgatar,
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Yajamana, Pra^astar, Brabmanacchamsin
,
Potai', Nestar und den

Agnidhra bestimmt sind, beiBen Vnnu/amdnds camasds. Das aus

9 Versen bestebende Unnlyamanasukta, die der Matravaruna rezitiert,

wabrend diese 9 Becber vollgescbdpft werden, ist RV. I, 16, 1— 9.

6 Der Praisa fiir den nun folgenden Sukragraba ist: Ilotd yahsad
indram pratah (4i), die Yajya ist IIV, VIII, 65, 8 (vgl. Saiikb.

7, 4, 1—2, mV 5, 5, 14—15)._^

Ebenfalls nocb vor dem Ajyasastra finden die 12 IRugrabas

statt, Hierbei komrat das_5. Praisasukta, das aus 12 5»tnpraisas

10 bestebt, zur Anwendung (A^v. 5,8, 1—3, ^adkb. 7, 8, 1
—

*2),

Die 12 Verse der Hymne I, 15, 8 bildeu bei den Rtuyajas des

Agnistoma die 12 (Safikh, 7,8,5). Dagegen werden bei

den Rtuyajas, die am 6. Tage des Dvada^aba-Pestes stattfinden, die

aus je 6 Versen bestebenden zwei Hymnen II, 36—37 als Yajyas

15 verwendet (Asv. 8, 1, 8, ^ankb. 10, 7, 8). Sowobl in den Rtupraisas

als aueb in den beiden Rtu*Liedern werden die Rtus stets im Ver-

eine init einzelnen Gottbeiten gepriesen, was bereits Brhaddev. Ill, 36
bemerkt: rlavo devaidbkzs ea iiipdteneha sanistutdhj tatha rtiqjraisa-

sUhte ca iathd gdrtsamade (= RV. II, 36—37) ^pi ca. Bei diesen

so 12 Rtugrahas wei’den bestimmte Gottbeiten mit gewissen Priestern

in folgende Beziebungen gebracbt,' die sowobl in den Rtuprai^as als

aucb im RV. I,, 15 und II, 36—37 angedeutet werden: 1. Indra

mit Hotar, 2. Marutas mit Potai-, 3. Tvastar und die GStterfrauen

mit Nestar, 4. Agni mit Agnidli, 5. Indra-Bi^abman mit Brahman,
25 6. Mitra?aruna mit Prasastar, 7. Devadravinodas mit Hotar, 8. Deva-

dravinodas mit Potar, 9. Devadravinodas mit Nesfnr, 10. Devadra-

vipdas mit Accbavaka, 11. Asvinau mit den 2 Adhvaryti, 12. Agni-

gl'bapati mit Gybapati.

Gleicb bei Beginn der Mittagslibation des Agnistoma 'kommen

80 folgende Praisas zur Anwendung. Auf die an Indra gericbtete

PurodaSa-Spende beziebt *sicb der Praisa 4 b. Bei der Svistakrt-

Spende wird der gleiebe Praisa angewendet wie am Pratabsavape.

. Dnmittelbar nach dem Unnlyamana-Slikta RV. VII, 21 folgt der

Indragraba, bei dessen Libation der Praisa 4 k : Jffota yahsad indram
85 mddliyandinasya savanasya angewendet wird (^ankb, 7 , 17,4;

1.4v. 5, 5, 15). Den Praisa 4 m {HotU, yakmd indram marutvan-
tarn) benutzt man bei der Libation des Marutvatlya-Graha (Bankh.

7, 19, 2—'8). Der Trtlyasavana beginnt mit dem Adityagraba, bei

dessen Libation man sich des Praisa 4n {Hotd yahsad adityan)

40 bedient (^ailkb. 8, 1, 3— 6, A^v. 5, 17, 3). Es folgt die Purodasa-

Spende an Indra, wobei der Praisa 4 c {Hotd yahsad indrarh hart-

vaiti) zur Anwendung kommt. Der Praisa fur die Svislakrt-Spende

ist derselbe wie am Prata^savana (Sabkh. 8, 2, 1—2 nebst Komm,),
Unmitteibar nach dem Unniyamanasukta RV. IV, 34 bndet die

46 Libation des Indragraba statt, wobei man den Pi'aisa 41 {Hotd
yahsad indrain trtiyasya) gebraucbt (Saiikb, 8, 2, 3—4, Mv. 8, 5, 15).

Bei der Libation des Savitragraba kommt der Pi^aisa 4 o {Hotd
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yak^od devaiti savitaram) zur AnwenduBg (Saiikb. 8, 3, 1— 3, Asv,

5, 18, 2). Bei der Libation des Hariyojana-Graha bedient man sich

des Praisa 4 q {Dhandsomandm)^ vgl. Saukb. 8, 8, 1—3. Per Sukta-

vakapraisa der Abendlibation ist der Praisa 4 p {agnim adya
hotdram), 5

Also samtlicbe Praisas mit Ausnahme der beiden folgenden

werden beim Agnistoma-Feste verwendet. Der Praisa 4 r (Iha mada
€va maghavann)^ der A^ti praisa beiBt, wird bei der 2. Darbringung

der Dvada4aba-Peier (Saftkb. 10, 1, 11) und der Praisa 4 s {Hotd

yaksad adoina somdndm) bei der Libation des Asvinagrahaio
am Atiratra-Feste rezitiert (Asv. 6, 5, 24).

Die Praisas gehoren sicberlich noch der RV.-Periode an, denn

sowobl iin Atbarvaveda als aucb im Tajurveda filhren diese Opfer-

formeln bereits den Terminus ^Pi’aisa** und werden dort im Yereine

mit den ApiT-Liedern erwEbnt (vgl. Y. S. 19, 19; A. Y. 11, 7, 18-19
;
is

6, 26; TaittS. 7, 3, 11, 2; Kaus. Br. 28. 1, Ait. Br. II, 13; 3, 9;

5,9; 6, 14; Taitt Br. S, 6, 2. 11. 15; ^at. Br. 3, 9, 3, 28). Die

ersten drei Praisastiktani sind vollstandig im Maitr. S. und Taitt.

Br. und zum Teil ira Y. S. beriibergenomilien. Pmisa 4 a =: Ait.

Br. 2 , 24 ,
5. Aus Prai.sa 4 f findet sieb eine Stelle in Pane. Br. 20

21, 10, 12; Praisa 4p = Maitr. S. 4, 13, 9, Taitt. Br. 3, 6, 15.

Eine poetisebe Bearbeitung von Praisa 4g ist RY. YIII, 25, 9. Zu
4 r vgl. Maitr. S. 4,9,8. Und das 5, Praisasukta

,
das aus den

12 Rtupraisas bestebt, wird in Ait. Br. 5, 9,.Kaus. Br. 13, 9, Gop. Br.

8, 7 als bekannt vorausgesetzt. Der 10. Rtupraisa stimmt fast wortlicb 25

mit dem 10. ptuyajya IJY. II, 37, 4 iiberein. Inbaltlicb steben die

Bitupraisas in sebr enger Beziebung zu den 1 2 versigen Rtu-Liederii

BY. I, i5 ufld II, 36 — 37. Die Hymne II, 36— 37, die zusammen
12 Yerse baben, bilden inbaltlicb ein Ganzes; und wie das Ritual

ergibt, konnen sie urspriinglicb nur als ein einziges Lied gegolten so

baben. Die Rtu-Lieder werden in Gemeinsebaft mit den Btupraisas

bei den Btuyajas verwendet, was bereits oben ausgefiihrt ist. Diese

!RY.-Lieder setzen die Kenntnis der Btuyajas bereits fiir den

voraus. Uber die Btuyajas vgl. Taitt. S. I, 4, 14; YI, 5, 3; Ait.

Br. 11, 29; 6at. Br. IV, 8, 1, 10, Sebon A. Hillebrandt bat in seiner S5

Yed. Mytb. I, 260—261 dargeiegt, daB die 12 Jltugrabas bereits

dem BY. bekannt sind und denselben Zusammenbang zwiseben den

einzelnen Gottern und Priestern voraussetzen, wie das Brautaritual.

Der Ausdruck: Hotd yakiiad in BY. I, 139, 10; Yl, 49, 9; 62, 4

sebeint den Praisa anzudeuten, wie aucb Brbaddev. 1, 57 dieses 40

fnr die BY.-Stelle I, 139, 10 annimmt: Hotd yakmd iti praisaL
Aucb das ganze Opferritual spriebt fiir das Yorbandensein der

Praisas. Die Prayajas und Anuyiijas, bei denen die ersten drei

Prai.sastiktani zur Anwendung kommen, werden bereits im IJY. ge-

nannt (X, 51, 8. 9; 182, 2). Die Darbringung des Sukragraha, wo- 45

fiir es einen Praisa gibt, ist aucb dem Ritual des BY. bekannt,

vgl. Hillebrandt, Yed. Mytb. I, 224. Perner waren der Pratabsavana,
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Madhyandinasavana und der Tytiyasavaiia im RV. vorhanden. Nach

Bloomfield, Contributions V, 31f. ist der altere Terminus fiir die

Morgenpressung Prapitva und fur die Abendpressung Abipitva,

„Wie spater verteilen sich schon im RV., wie sicb aus einem sicheren

fi Beispiel erseben lafit, die Metra so, daB Gayatri der Morgen-, Tristubh

der Mittag- und Jagatl der Abendpressung angeb^rt^ (Hillebrandt,

Rituallit. p. 15). 2(acb Bergaigne (Journ. As. buit. ser. T. XIII)

enthalt der RV. auch Sammlungen von urspriinglicben Anuvakya-

Versen und von Pratipad*anucaras und von vi
" Scbon

10 im RV, kominen an den Savanas die Nivi-:..'. ''svM'- -j YajyaS'

zur Verwendung, was icb bei der Behandlung der Nivids festgestellt

babe. Ebenso sind im RV. die in den Praisas genannten Opfer-

speisen zu belegen, wie Puroda;§, Aplapa, Dbana, Pakti,

Karamba, Odana und die Opferbriibe (Medbas bezw. Yusan).

15 Das Tieropfer, womit die 3 ersten PraisasuktSni verbunden sind,

fand bereits im RV.-Zeitalter statt. Das Wort pai^u bezeicbnet

scbon im 5.V. (X, 90, 15) das Tieropfer. Als Opfertiere werdcn

darin genannt chaga (I, 162, 8), a^va (I, 162, 3), uksan (I, 139, 10).

Aucb der Ytipti ist bereits im RV. fur das Opfertier erforderlieb.

^ Dem Agni ist im RV. die V ap a-Spende geweiht (V, 48, 7 ;
VI, 1, 3 :

vapavan). Ebenso kommen die notigen OpfergefaBe datin vor, wie

Graha, Abava, Ukba, Camu, Sruc, Sruva, Juhu. Eemer sind be-

kannt die Ajya- und Havis-Spenden, der Soma gavliJtr und yava^h%

•das Me das. Die Plandiung des GieBens der Opferspende ins Peuer

i5 beiBt Abavana, Abuti, Homan. Scbon im ?V. wird der

^amitar als der Priester, der das Opfertier seblacbtet, bezeicbnet.

AuBerdem werdeu nncb * folgende Priester erwabnt, die alle im

spateren Ritual eine bestimmte Punktion ausuben: Adbvaryu,
Hotar, Potar, Xestar, AgnTdh, Brahman, Udgatar,

soGrbapati, Purobita, Prai§astar. Letzterer beiBt aucb Upa-

vaktar und ist mit dem Maitravaruna der Brabmana-Zeit identiscb.

dJV. IX, 95, 5 : i^yitn vacam iipavaktem hotur gebt bervor,

daB er als Prai^vakti* fiir den Hotr zur vediscben Zeit ebenso wie

spater der Maitravaruna fungiert* (Hillebrandt, Rituallit. p, 12).

36 flDie dem spateren Ritual geMufige und bei jedem Opfer zu voll-

ziebende Priesterwabl ist wenigstens flir den Hotar im PV. nacb-

weisbar (hotfouryd)'^ (Hillebrandt a. a. 0. 13), Auf dem Opfer-

platz befanden sicb scbon im RV.-Zeitalter Vedi, Barbis, Paridhi,

Dbisijya, Garbapatya. ,Alle Porseber sind der Meinung, daB

40 die toi PeuersMten des spteren Rituals zwar der Sacbe ,
nicbt

aber — mit Ausnabme des GS-rhapatya — dem Hamen nacb ge-

wesen seien® (Hillebrandt, Ved. Mytb. II, 61). Und unter der

Rezitation einer Yajya wird scbon im RV.-Zeitalter die Libation

dargebracbt, was icb bei der Bebandlung der Xividas gezeigt babe.

45 Aucb die Apri-Lieder, die mR dem 1. Praisasukta eng verwacbsen

sind, weisen darauf bin. ^Es wird scbon fiir die Zeit des RV. sicb

eine Anzabl von fest umsebriebenen Opfern ermitteln lassen, die in
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der spateren Srautaliteratur weiter ausgebildet und vermehrt wordeii

sind. Treten doch schon im bestimmte Namen wie IVikadruka,

Kundapayya, Atiratra deutlich bervor, auch ein Opfei' you fiinf-

zebntagiger Dauer wird vielleieht genannt (X, 27, 2)“, Hillebrandt,

Ved. Myth. I, 263. Und die Pravargya-Zeremonie
,

die einen Be- s

standteil des spHteren, aus sehr verschiedenen Eleinenten zusanimen-

gesetzten Aguistoma bildet, hat E. Garbe (ZDMG, 34, 319 f.) als

vedisch nachgewiesen (vgl. RV. V, 30,15). Mit den Opferfesten

sind schon im RV. die Daksinas verbunden. „Ludwig (BV-, Bd.

Ill, 269) hat ganz richtig hervorgehoben
,
daB die Daksina in der lo

vedischen Zeit genau dieselbe Rolle gespielt hat, wie in der klassi-

schen, und daB das Lied 'QiY. X, 107 sich in beachtenswerter Uber-

einstimmung mit dem befinde, was Manu von der Wirkung der

Geschenke an Brahmaiien sagt“ (Geldner-Pischel
,

Ved. Stud. I,

p. XXIV). Auch die alten Pormen, die in den Praisas vorkommen, i5

beweisen, daB sie dem RV.-Zeitalter angehOren, z. B. die Log. Sg,

nabhd (1 a), varsman (1 a)
,
den alten Acc. pi. nfitik fur nfn (1 c

und g), Nom. pi. fern, demr (li), im (3 b, 3h). Samtliche Nom.
der a-Stamine und der Kons.-St. haben im Dual die Endung
Nur vor eiiieni anlautendcn hellen Vokal lautet der Dual ebenso so

wie im RV. auf -au

,

z. B. iisasdnaktd
,
supesasd (1 g) ,

daivya
hotdra mandra potara pracetasd (1 h, 2 f)

,
arhanta rihCtna (4 f).

Ebenso wie in der 1. Xivid ist hicr der Heutr. pi. adhvara belegt,

fenier der bisher unbekannte Neutr. pi. mada (4 p) in der Be-

deutung „die Yajya Verse“. An alten Verbalformen fiihre ich an: 25

karata (2 f, 4 f, 4 g, 4 h), pranak (3 b), k^vt (2 h), karat (4 e, 4 0),

karan (4n), gamut (4e, 4i). amimadathah (4q), acikamatdi (4q).

Im RV.-Pratil werden folgende Praisastellen erdrtert:

I c: Tipfik pranetram = § 297; If: havasyo hosadhavamr= g 145;
Ig: nfitih patihhyo yontm kfnvane = § 297

;
Ih: svistam ad- so

Ifanyah karat = § 270.

Ilf: agnisvattWiidm pwopavasandndm — § 177; Ilf: lutsddato

^hgad ahgad avattdndm = § 145: Hi: vanaspaie ra^anayd
niyuya pistatamaya — § 441.

1111= g 292 Bsp. 14 und 5: hotd hotur hotur dyajiydn agneyUn\ 8,5

feimer: devan ayad ydifi apiprer ye te hob'e,

IV 1: vr^dyasvayuyd hahuhhyam ~ ^ 589; IV m: priyadhcwmah
priyavratdn mahah svasarasya patin uroh = § 292 ;

IV 0 :

susdvitram a^dvisat = § 344.

Vf: prasdstar yaja = § 103: Vh: potar yaja = S 102; Vm: 40

fvaydgne yavh sunvan yajamdnasydt = § 146.

Ferner werden in Yaska Nirukta und im Naighantuka folgende

Stellen behandelt:

If: sxiprayana asmin yajne viirayanidm = 4, 18 und zwar

ist es bier als Belegstelle zu dem in Naigh. 4, 1 angefiihrten supra- 46

yanah zitiert. TIf
:
pUrdvata4 dronitas ditamatah = 4, 3 und zwar

Zeitschr, der D. Morgenl. Ges. Bd. 73 (1919). 4
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soil Merdurcli sitama/i in Naigh. erklart werden^ II g = Nir. 8, 19:

Hi = Nir. 8, 20; Hid == Nir. 7, 42; Ille = Nir. 7, 48. Letzte

beiden Praisas, welcbe von Yaska sampraisas genannt werden,

dieuen in Nir. zur Erklarung von Naigh. V, 3 ,
in welcbem die

6 beiden im RV. nicht vorkommenden Gdttinnen Devljospn und Devi
urjaliut'i angefiilirt sind. Auch Brbaddev I, 114 {josprl corjdkufH)

nimmt hierauf Bezug. IV q: habdham te hart dhwnu, upa rjisam
jighratdm — Nir. 5, 12.. Auf das 1. Praisasukta beziebt sicb Naigh.

V, 2, denn es werden hierin samtliohe 12 AprT-Gottheiten erwS-hnt,

10 worin auch die Pormen Idah und Svizhdkrta genannt werden, die

nicht ini 11V. ,
sondern im Praisasukta voi'kommen. Ebenso geht

Bi'haddev. I, 106—109 auf das erste Praisasukta ein. Das 1. Praisa-

sukta faBt Yaska als ein dem RV. zugehSriges Aprisukta auf, wie

aus Nir. 8, 22 hervorgeht. Denn wahrend es im RV. nur 10 Apri-

ls shktani gibt, wird hier das praisiham sukfam mitgezahlt, so daB

es nach ihm tdny etdny ehadadaprlsuktani gibt. Dieses beweist,

dab die Praips in der Tradition dieselbe Stellung einnahmen wie

die RV.-Texte und daher mit der gleichen Sorgfalt uberliefert worden
sind. Ilir hohes Alter und ihre hervorragende Bedeutung ist da-

20 durch klargelegt. In Vajasaneyi-Samhita (21, 29 ff.; 28, 12 ff.) liegt

eine andere Rezensioii der Praisas vor. Das RV.-Prati^akbyam be-

handelt auBerdem noch einige Praisas, die zwar in den '5 Pi-aisa-

suktani nicht vorhanden sind, sich jedoch ebenso wie die bisher

erwILhnten Praisas samtlich in den beiden dem RV. zugeh5rigen

^rautasfitren vorfinden und in vedischen Texten zitiert werden. Sie

beanspruclien dasselbe hohe Alter wie die bisher behandelten Praisas

(vgl. meine Ausgabe p. 154—155).



Zur Herkunft des Alphabets

Von C. F. Lelmianii-Haupt,

I.

Bei den vielfachen Erorterungeu liber den Ursprung des Alpha-

bets, die nenerdings gefiihrt worden sind und die ibre Zusainmen-

fassung und einen bedeutsamen AbschluB durcb Setbe's Abhand-

lung Der Ursprung des AlphaheU t "^) gefunden baben, sind gewisse

Gesiebtspunkte und Tatsacben, die zur Kiarung dienen konnten, 6

unbeaebtet geblieben. Icb mdcbte sie daber etwas eingebender, als

es bisber von mir gesobeben ist, zur Spi'acbe bringen. ’Ein vor

vielen Jaln^en niedergescbriebenes Manuskript, das der letzten Hand
barrte, ist in England verblieben. Icb babe daber die Haupttat-

[1) Kiedergeschrieben Konstantinopel Herbst 1917 und der Rodaktion im
November/Dezember 1917 iibersandt. Erst bei der Revision der Bruckbogen
wurde icb durcb M. Sobernbeim auf Setlie’s neue Abhandlung Di& nmcnt-
•dechte Sinai-Schrift und die Entstehung der semitisclien Bchrzft (Nachr.

Gott. Ges. d. Wins* 1917, Heft 3, Vorgelegt 20. Juli 1917) aufmerksam ge-

anacht Die prinzipielle Bedeutung der VorgSnge, auf die icb bingewiesen hatte,

•erfkbrt dadurch eine Steigorung. Andererseits hat Setbe die Anscbaimng, gegeii

.die sich meino auf jene Vorg^nge gestiitzten Bedenken richteten, nunmehr bereits

gekndert. Aucb soust bKtte icb im Einzelnen manches anders gefafit, wenn mir
die none Arbeit von vomberein bekannt gewe&en wSre, wahrend die Erwfigungen,

die icb Sethe’s ErSrterungen gegeniiberstellte, ftir die weitere Bebaudlung des

Problmns doch grofienteils ibre Bereclitigung bebalten, Aucb sie wurden und
werden inir ,,als Vorschljtge oder Anregungen dargeboten, nicht als ansprucbsvoile

Hypothesen**. Bei dieser Sachlage und angesichts der Notwendigkeit grdfiere

Anderungen im fertiggestellten Druck zu vermeiden, habe icb die ursprGngHchen

Seiten 5i—77 im Wesentlichen unverSiidert gelassen und Hinweise auf Setbe’s

an Gardiner’s Porschungen ankniipfende Arbeit in
[ ]

gescblossen
,

ebenso was
von S. 77 an neu binzugefugt wurde. Aufierdcm habe ich solche Abscbnitte,

die durcb Setlie’s neue Arbeit z. T. in verandertera Lichte erscbeinen, in

gescblossen, zum Zeichen daJS ich auf sie in der Portsetzung zuriickzukommen

habe. In den letzteren babe ich gleichzeitig bin und wieder das Prftsens durcb

das Imperfoktum oder eine positive durcb eine hypothetische Passung ersetzt.

So stellt sich meine Abhandlung wie ein Vortrag dar, der bei der Drucklegung

unter BerUcksichtigung neuester Literatur und unter Kennzeicbnung der Zusktz©

erweitert wird oder wie cine zweite Auflage, bei der auf Scheldung der ersten

und zweiten E'assung Wert gelegt wird, und es hat metbodologiscb wohl aucb

seiii Gutes, wenn so die Gedauken, die Sethe’s erste AusfUhrungen erweckten

in Hirer urspriinglichen Passung erkennbar bleiben. (Zusatz bei der Revision

a9, 8. 1918.)]

2) Nacliricliten Gbtt. Ges, IP. 1916, Heft 2.
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sachen und die wichtigsten Sclilulifolgerungen aufs neue zusauimen-

gestellt und mit Setlie's und seiner Yorg^nger Darlegungen in Be-

ziehung gesetzt

Es empdeblt sicli meine friilieren AuBentngen zur Sache zum
5 Ausgangspunkt zu nehmen:

flim Leben der Ydlker wie des Einzelnen werden bekanntlicb

die letzten praktischen Oder wissenscbaftliclien ScbluBfolgerungen

oft nicbt von dem gezogen, der die schSpferischen Grundgedankeu
ausgesprochen hat. Das Fundament ist gelegt, Fachwerk und Mauern

10 sind erricbtet, aber Bach und Giebelkronung fallen einem andern zu.

^So stelit es mit der Munzpragung. Den Scliritt zur Pragung
und Stempelung der im Umlauf befindlichen abgewogenen Teil-

stiickehen edeln Metalles haben die Babjlonier nicht getan. Es ist

den Lydern vorl3ehalten geblieben. Ahnliches gilt von der Schrift-

15 entwicklung, Zur Erfindung der Lautschrift sind die Babylonier

nicht gelangt. Das xilphabet ist auf dem kulturhistorisch und
schriftgeschichtlich von Babyloniern und von Agyptern aus vor-

geptlugten Boden Syriens als eine neue selbstandige Erfindung, ohne

Anlehnung wenigstens an die Schriftzeichen der iiltei^en System e,

20 hervoa'gegangen, was man lilngst hatte erkennen kSnnen, wenn man
die beiden im 19. Jahrhundert in Amerika zutage gebrachten, hdehst

lehrreichen Palle von Schrifterfindung beachtet hatte.* So 1904^).

Einige Jahre spater betonte ich in meinem Buche Israel. Seine

Geschicke im Rahmen der WelfgescliicMe'^)

,

daB die Erfindung des

25 Alphabets „nicht wesentlich spilter fallen* konne „als 1000 v. ChrA,,

und daB in der alteren Zeit als Schreibniaterial der Papyrus gedient

^ haben musse. „Denn uiiter den Gaben, die von Smendes an Wen-
Ammon fiir Zakar-Baal von Byblos^ als Zahlung fiir die erste Teil-

sendung Zedern gesandt wurden, befanden sich auch 500 Bollen

30 Papyrus, die keinen andern Zweck haben konnten, denn als Be-

schreibstoff zu dienen, und zwar sicher nicht fiir -die nur dem Ton
angepaBte Keilschrift ^). Ob das Alphabet schon damals erfunden

war^ ob etwa in PhOnikien ein Zwisehenstadiura anzunehnien ist,

wShrenddessen die agyptische Kursivschrift — das Hieratische —
85 Yerwendung fand, laBt sich noch nicht entscheiden.* . , .

„Das Alphabet ist in der Richterzeit oder zu Beginn der Konigs-

zeit in Pahlstina oder in dessen n^chster Nachbarschaft erfunden

worden : ob bei den Phonikern, den Israeliten oder einem der hebrll-

ischen Randvdlker ist bisber nicht zu erkennen. . . .

40 ,Mau hat bis vor kurzem und vielfach noch heute die Belb-

standigkeit der Erfindung unterschiitzt
,
indem man die Formen

der einzelnen Buchstaben aus einem der bekannten lllteren Schiift-

systerae herzuleiten versuchte, aus den agyptischeii Hieroglypben

1) Bahyloniens KuUurmission ciiist wid jetzt. Leipzig 1904. Zweito.
*

unveranderte Auflage 1905, S. 22 f. nebst den Anmerkungon auf S. 77.

2) Tiibingen 1910. S. 75 f. Sperrungen jotzt von mir angebracht.

3) Vgl. Breasted, Ancient Records IV, 277.



Lehmann -llauptj Z‘iir Herkunft des AlphaheU, 53

odor dereii priesierlicber Vereiiifacbiiiig, dem Hieratiseben, ans den

vcrscliiedenen Formen der Keilscbrift, aus der iieu entdeckten kre-

tischen Sebrift. Man wlirde diesen ans zahlreicben Gi'unden
uDgangbaren Weg gemieden haben

,
batte man die beiden

im 19. Jalivhundert in Amerika hervorgetretenen boebst lebrreicben 6

Fiille von Schrifterfindung beaebtet.

^Ein Aymara-Indianer in Bolivia erfand, da er die Missionare

sebreiben nnd lesen sab
,

eiiie eigene Bildersebrift
,

obne jedwede

Anlebnung an die Prinzipieii nnd die Zeicben der em*opaiseben

Sebrift. Und der Tseberoki Sequoyah (riebtiger Sikw^yS)^) „bewies lo

seinen erslaniiten Stammgenossen
,

daft die Kunst“ des „redenden

Blattes‘‘ nicht dera WeiBen voi'bebalten sei: er begann init einer

selbsterfundeiien Bildersebrift
,
kam dann selbstUndig auf die Zer-

leguiig des AYortes in Silben und ging zur Silbensebrift iiber : zum
Ausdriick der Silben bediente er sieb grSBtenteils der Zeicben, die i6

er in einein engliscben Elements rbuobe fand, aber
obne sicb iin geringsten um deren Lautwert zii kiimmern,
so daB z. B, .,A^ zum Ausdruck fiir die Silbe //o, fur la,

fill* no diente.

^So berubt das Sueben uacb llgy ptis c li en , babyio-8o
iiiscbeii, mykeniseben TJrbildern der pbbnikiscb-belle-
niseben Buebstaben auf irrigen Vor aussetzungen.
Und sicb, wie bei einzelnen Zeicben der kretiseb-mykeniseben

Sebrift, Ubereinstimmiingen init bebraiseben Buebstaben geradezu

aufdrangen, ist man keineswegs sicber, daB sie btiben und drb ben 25

verwandte Laute dder Lautverbindungen bedeuten.
„Die ilgyptiscbe Sebrift war von Haus aus eine Lautsebrift;

fiir jeden Laut wilblten die Agypter — nacb dem Prinzip der Akro-
pbo3iie — einen Begriff aus, dessen Bezeiebnung mit diesem Laute
anbob und bezeiebneten desbalb den Laut durcb das Bild jeiies Be- so

grifies (also z. B. den Laut I durcb das Bild des Lowen, well das

Wort fiir Ldwe Iw aucb im Agyptischen mit I beginnt). Mit diesen

Tatsacben und Prinzipieii sebeint der Erfinder des Alphabets bekannt
gewesen zu sein, vielleicbt aucb mit der babyloniseben oder assy-

riseben Zeicbenordnung. Diese niittelbaren Einfiiisse steben 85

aber auf einem anderen Blatte als die so vielfacb und
stets vergeblicb erwogene Entstebung der Mebrzabl
der Buebstaben - Form en aus fremdlilndiscben, ibnen
me ist ganz unabnlicben Sebr iftz eicben.“

Diese meine Darlegungen
,

die gRnzlicb unbeaebtet geblieben 40

sind
,
mdcbte icb nun durcb ausfiibrlicbere Mitteilungen ergknzen

und in ibrer Bedeutung fiir die Frage der Entstebung des Alphabets
nilber kennzeiebnen, zugleicb aber aucb den bedeutsamen, neuerdings

gewonnenen Fortsebritten in unserer Kenntnis iiber den Ursprung
des Alphabets Reebnung tragen. 45

V Die richtige 'W'iodergabe der Naraen verdanko ich Selcr.



54 Lehmann-Hauptf Zur Herhunft des Alpliahetif.

IL

Zu seheiden ist die Frage Bach cler Herkmift der Zeielien, also

iiach der aufieren-Porm, von der nach dem Ursprung der ^inneren
Form“, der Schdpfung einer Schrift, in der der Laut als einfachstes-

Element der Sprache seinen besonderen Ansdruck im Bnchstaben

5 erhalt.

DaB fur die innere Form hior der agyptiscbe EinliuB in der
Vordersten Linie steht, wenn nicbt allein in Betracht kommt, war
von niir, im Gegensatz zu der bei den Assyriologen herrschenden

Beigung, betont worden. Dies verdient um so mebr liervorgeboben

10 zu werden, als Setlie in der Einleitung seiner Abhandlung (S. 89)
- mit Recbt gegen den Panbabylonismus Front inacht, der zeitweilig

ganz hat tibei'sehen lassen, wieviele gerade von den innerlich wert-

Yollsten Besitztiimem unserer Kultnr auf die alten Agypter zuruek-

geht. Audi dies treffe auf das Alphabet zu, dessen Wiege leizten

13 Endes nirgendwo anders gestanden zu haben sdieine, als im Niltal.

„I)er agyptisdie Ursprung des Alphabets ist bereits um die Mitte

des Yorigen Jahrhunderts behauptet worden; er hat lange Zeit, bis

gegen den Ausgang desselben, fiir so gut wie bewiesen gegolten;

etwa seit der Wende des JgahrhundertS ist er von assyriologiscber

. Beite sowohl wie auch von verschiedenen anderen Seiten aufs Leb-
hafteste angefochten worden. “ Das war in mancher Hinsicht be-

rechtigt. Denn erst die neueren Forschungen auf dem Gebiete der

igyptologie ermdglichen es, „die These wieder aufzunehmen und
me mit neuen und ungleich strengeren Grunden" zu stiitzen, als

n ehedem.

Tatsachlich ist fiir die inn ere Form der Nachweis der agyp-

tischen Herkunft in vollbefriedigender und glanzender Weise durch-

gefdhrt woi^den, und zwar spielt dabei eine Beohachtung Heinrich

Schafer s eine Hauptrolle ^).

m Wahrmd man namlich bisher annabm, „der ,Erfinder‘ des

phdnizisehen Alphabets babe eben durcb die Yokallosigkeit seiner

Schbpfung in genialer Weise dem Charakter der semitischen Sprachen

Reehnung getragen®, hat Schafer betont, daB die Vokallosigkeit der

Schrift nicht erst von dem Erfinder des phdnikischen Alphabets ein-’

55 gefiihrt sein kdnnQ. In dem Augenblick, wo. der Gedanke an das

reine Alphabet in einem Menschen urwiichsig entstiinde. wiirde

er nicht Begriffe, sondem bestimmte Wortformen schreiben wollen,

also nicht den Begriff „tSten*, sondem etwa die Form kotM oder
Mt&l ^t^tend* oder „get($tet“.

•40 ,,Die Vokallosigkeil des phdnikischen Alphabets ist eine schwere

Unvollkommenheit. Wenn der Erfinder des Alphabets sie nicht

gefiililt hat, so kann er nur unter dem imponierenden und darum
aueh hemmenden EinfluE vor etwas schon Yorhandenem gestanden

1) Die Vokalloeigheit ^phdnizuchen'^ Alphabets, Gedanhen zur
Geechichte des Alphabets, SiZ, 52 (1914). 96 0*. S. Sethe, S. 104 Anm. 3.
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baben. Dies mufi entwicblungsgescbiebtlicb 0in voi^alphabetiscbes

Stadium der Sebrift sein.

„Es muB eine Bilderschrift gewesen sein: man malt einen

scblagenden Mann nnd liberMBt es dem Leser
,
ihn in irgendeiner

grammatischen Foi^m zu lesen (vgl. Aymara, uni S. 58 f.). Anderer- 6

seits mtiB diese Spraebe
,

in . der man diese Bilderschrift las
,

eine

abnliche Eigentumlicbkeit im Verhaltnis der Konsonanten zu den

Vokalen gehabt baben, wie sie in den semitiscben Spracben berrscbt.

Ein Volk, das lange Zeit bindurch eine Bilderschrift in einer in

diesem Sinne , semitiscben Spraebe
‘
gelesen bat, wird anf die rela- lo

tive Geringfugigkeit der Yokale in seiner Spraebe am ebesten anf-

mei'ksam werden^) und den Konsonanten dementspreebend allein

Beachtnng sehenken.®

All das trifPt anf die Agypter zu, bei denen zudem sebon in

sebr alten Zeiten sicb neben den Dreikonsonanten- und den Zwei- i6

konsonantenbuchstaben Zeichen fur die einzelnen Laute entwickelt

batten^).

,Neben den Dreikonsonantenzeieben stebt im Agyptiseben seit

altester Zeit sebon eine stattlicbe Anzabl zweikonsonantiger Zeichen.

Es sind die Bilder von Worten, die in ibrem Konsonantenbestande, so

sei er nun stets sei es nur in gewissen Pormen, infolge der starken

Zersetzung und Abscbleifung der Spraebe reduziert waren und nur

nocb die betreffenden beiden Konsonanten in einer Verfassung ent-

hielten, die ibre Beriicksiebtigung bei der pbonetiseben Bewertung

des Bildes erforderte. Der dreikonsonantige Grundwert, dessen ss

Triimmer sie zeigen, laBt sicb bei maneben von diesen zweikonso-

nantigen Zeichen nocb sicber nacbweisen/

Die zweikonsonantigen Zeichen werden niebt nur rebusartig zum
Ausdruck ganzer WSrter gleicben Konsonantenbestandes gebrauebt,

wie die „Gans“ fiir nSobn**, die „Scbwalbe“ wr fiir ivz ngroB“ so

— wie das der regelmaBige Gang in der Eortentwicklucg einer

Bilderschrift ist — sondern aucb von Wortteilen, indem man sie

mit der dritten Art pbonetiseber Zeichen, den einfacben Konsonanten-

zeicben, zusammenstellt, r + == r7im, AuBerdem werden sie —
seit einer gewissen Pestlegung der Ortbograpbie im alten Reicbe — 85

aucb einem mebrkonsonantigen Zeichen, in dem sie implicite bereits

ausgedruckt sind, zu vermebrter Deutlicbkeit beigefiigt als „pbone-

tisebes Kompleinent“, das niebt besonders zu lesen ist (mn 4-^1 =
nm^ wn + n -f-

= 7jo7xw,t),

Diese einfacben Lautzeichen der Agypter sind „genau auf dem* 4o

selben Wege zu ibren pbonetiseben Werten gekommen, wie die zwei-

und dreikonsonantigen Zeichen, d. b. die Buebstabenwerte sind auf

ganz natiirlicbe Weise, und zwar erst im Laufe der Zeit entstanden

1) Besser noch ; wird am eliesten zur Hintansetzimg der Yokale auf Grund
ibrer relativen GeringfOgigkeit hingefuhrt werden.

2) Sethe a. a. 0. S. 116 0*.

#
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durcli eiiifache tfbertragmig von solchen W()rtern, die in ihreiii

Stainme den gleichen Konsonantenbestand aufweisen, in diesem Falle

also einkonsonantig waren bezw. in ibrem Lautbestand durcb Ab-
scbleifung so rednziert waren, daB nur nocb ein Stammkonsonant

5 bei der pbonetiscben Bewertung des Wortbiides zu berilcksicb-

tigen war®^).

Das Wort fur „Mund®, dessen Bild den Bucbstaben r bildet,

lautete nur nocb ro, das Wort fiir „Leib® (== h) nur nocb he, das

Wort fur „Ort® (== h) nur nocb ha, das Wort fiir „Arm“ (= ""Ajiii)

10 nur nocb usw. —
„Die agyptiscbe Scbrift bebalf sieb da, wo es zur Zeit nocb

an einem passenden Zeicben fiir ein einkonsonantiges Wort feblte,

das als Bucbstabe batte dienen kSnnen, ruhig obne Bucbstaben-

zeicben. Zur kiinstliclien Setzung eines beliebigen,* mit dem be-

15 treffenden Laute beginnenden pbonetiscben Zeicbens (etwa des Ldwen
Iw Oder der Zunge Is) als Bucbstaben, wie sie unter der Herrscbaft

des akrophoniscben Prinzipes ein Leicbtes gewesen ware, scbritt

der Agypter in einem solcben Falle nicbt. Der akropboniscbe Ge-

danke lag ibm eben ganzlicb fern^).

20 ^Das gebt aucb daraus bervor, daB der Laut, den der Bucb-

stabe bezeicbnet, keineswegs immer in dem Grundworte, von dem
der Bucbstabe seinen Namen bekommen bat, an erster Stelle ge-

standen bat. So bat z. B. der Bucbstabe rf, der eine menscbliche

Hand darstellt, seinen Wert von dem friib verlorenen Aquivalent

25 des semitiscben jad erbalten, das im Agyptiscben jd lautete und
vermutlicb eine Form wie das babyloniscbe idu und das abessyniscbe

''ed angenommen batte. Und der Bucbstabe d, der die Urausscblange

darstellt, bat seinen Wert von einem einkonsonantigem Worte d.t

erbalten, das letztes Endes mit dem Namen der GSttin W^dj.t
80 (orroS) identiscb gewesen zu sein scbeint^).

Die Agypter baben „das Yerdienst, das sie sicb’ mit der Buch-
stabenei’findung unbewuBt urn die Menscbbeit erworben baben, dem
eigentiimlicben Ban ibrer Spracbe zu verdanken, die einerseits mit
ibren reinkonsonantiscben Wortstammen die Scbrift verbinderten,

85 den Weg zur Silbenscbrift einzuscblagen
,
und die anderei’seits in-

folge ibrer starken Zersetzung bereits eine genugende Anzabl ein-

konsonantig gewordener WOrter anfwies, deren Bilder bei der pbone-

tischen tFbertragnng eo ipso zu konsonantiscben Buchstabenzeicben

werden muBten®^).

40 Das pbOniziscbe Alphabet zeigt seine Abbangigkeit vom Agyp-
tiscben in zweifelsfreier Weise in der Vokallosigkeit, die ein „ererbter

Pebler ist, ein Erdenrest, der ibm nocb anbaftete®^).

Hinzu kommt, daB die agyptiscbe wie die pbQnikiscbe Scbrift

von recbts nacb links gescbrieben wird^), der Papyrus als Scbreib-

1) Sethc S. 119. 2) Ebd. S. 121.

3) Sothe S. 122. 4) Ebd. S. 125. 6) Schafer a. a. 0.
S’! liber die Sehriftrichtung and die Hauptphasen ihrer Entwickelung siehe
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material und die Akrophonie. „Das Yerhaltnis der Buchstabenwerte

zu dem Namen der von den Buchstabenbildern dargestellten Gegen-

staiide war aucb im Agyptisclien in den nieisten Fallen ein solches,

•dab jemand, der die Entstehung des agyptischen Alphabets nicht

kannte, glanben mubte, es beruhe auf akrophonisclier Grundlage, 6

da die Buchstaben in ihrer Mehrzahl mit dem Konsonanten identisch

sind, mit dem ihre Naraen beginnen. Ja, man kann sagen, dab die

Agypter das akrophonische Prinzip ebenso nnbewubt and nnabsichtlich

gofunden haben, wie sie die Buchstaben ungemerkt gefunden haben"^).

Wenn ich also das Prinzip der Akrophonie als wesentlich fiir lo

die innere Form des Alphabets auf iigyptische Einwirkung zurlick-

fuhrte, so ist seither durch Schafer und Sethe die Entstehung der

Lautschrift selbst als eine agyptische Erfindung erwiesen, an die

sich der SchSpfer des phonizischen Ali^habets angelehnt hat.

Demnach ist es bei der ErjRndung des Alphabets dem wesent- is

lichen Prinzipe nach so gegangen, wie es sich bei den wichtigsten

Entdeckungen liherbaupt vielfach, man kann wohl sagen in der Kegel,

zugetragen hat. Sie sind unbewubt als Folge gesetzmSbiger Ent-

wicklung entstanden. Der Bogen als Jagdwerkzeug ist entstanden

aus dem „Fiedelbogen“, der als AYerkzeug beim Bohren diente. Mit 20

diesem von vielen steinzeitlichen Generationen verwendeten Bogen-

modell mag schliebiich ein erhnderisch veranlagter Mensch gespielt

und vielldicht seine Spannkraft gepriift haben, indem er leichte

Stabe von dem Strange fortschnellen lieb. Auf die Kraft und Treff-

sicherheit solcher anfangs achtlos getaner Schiisse
,

die aber auch 25

ein bequemes Zielen erm5glichten, aufnierksam werdend, konnte er

leicht auf den Gedankeii verfallen, einen grciberen Bogen anzufertigen

und so der erste Bogenschiitze werden‘^). —
Die Herleitung des phonizischen Alphabets seiner inneren

Form nach als einer vokallosen Buchstabenschrift aus dem ^gyp- aa

tischen Einkonsonantenzeichen kann als mit voller Sicherheit er-

wiesen gelten.

III.

Wie steht es nun mit der iiuberen Form, der Gestalt der

Zeichen des Alphabets? Hier wird immer wieder nach Vorbildern 85

entsprechenden Lautwerts in den Elteren Schriftsystemen gesucht.

Wie irrig das prinzipiell ist, gerade dafiir ist die BetrachtUng der

amerikanischen Falle von Schrifterfindung von entscheidender Be-

deutung, wenn sie sich auch nicht auf diesen Punkt ailein beschrankt*^),

Setho’s AusfUbrungen 8. 105 ff., 139. Die Biistrophedonschreibung ist dort bei

ihrer ersten Erwahniing durch Yerweisung in eine Anmerkung, S. 105 Anm. 2,

otwas zu sehr in deu Hintorgruud geriickt:, S. 139 kommt sie eher zu ihrem

Ilechte. 1) 8. 128.

2) Claude du Bois-Reymond, Notes on Chinese Archery, Roycd Asiatic

Society, North China Branchf Shanghai 1912. — S. meinen Bericht Der alte

Orient und seine Beziehungen zum Westen in Das Jahr 1913. S. 435 f.

3) Die beiden Falle sind neiierdings mehrfach kurz behandelt worden, zu-
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<Bei Setbe wird, wie nocli voraixszuscliickeii, nieht immer scharf

zwiscben innerer tind auikrer Form gescliieden. Ein Scbaden er-

wiichst daraus nieht
;
nur in einigen Fallen bedarf es einer stSrkeren

Betonnng des Gegensatzes und einer dadurcb bedingten Beriebtigung

h Oder veranderten Niianciei'ung)

Tsebudi {Reisen in Sildamerikaf Bd. V [1869], S. 282 ff.) sab in La
Paz in Bolivia ein Fell mit leschriften, da6 er fur ein Lokument aus
der Zeit der Inkas hielt. Es war das Fell eines jungen Lamas, auf
indianisebe Weise pergamentahnlich gegerbt. Halboval, ca. 18 Zoll breit,

10 12 Zoll bocb, trug es auf der Vorderseite 10 Zeilen mit bieroglyphiseben
Zeieben.

„Tcb blieb stundenlang vor dein Felle sitzen, um irgend einen An-
baltspunkt . in dem duuklen Labyrinth dieser sonderbaren Zeieben zu
dnden. Es fielen mir dabei mebrere Punkte auf, narplich erstens die

15 hautige Wiederholung von geraden Stxichen in regelmafiig steigender
Zahl und zwiseben diesen Stricken immer wieder Figuren. fiire Hoebst-
zabl war 14

^
in einer andern Zeile 10

,
ein paarmal stiegen sie nur auf

Zabl 5, es muilte also eine Zablung ausgedriickt sein. Zweitens die
oftere Wiederholung anscheinend bedeutungsloser Zeieben, z. B. dreier

m Punkte oder .**, querliegenden Ovale o oder einer S* oder Z-fdrmigen
Figur, die auf einen abgeteiiten Inhalt schliefien

lienen; drittens die i-.” Ji' -Vi! i- I'l- .r di -- Kreuzes in der Form des kirch-

licben Kreuzes, ent".' -ii r Ji’iii'i'i -..I-t mb. k-s^aen Figuren, anscheinend in-

betender Stellung neben denselben knieend; vieru-ns die groSc Menge
menseblieher Pjguren in den vpr«ch’f»dprstpn %d!ungpn. alle jpclotdi aufier-

ordentlicb rob und undeutlich g'-.' -i. 'i:.-' i.; die gMnzlicbe Abwesen-
beit irgendeiner Mensebenfigur; sechstens endlicb die mebrmalige Wieder-
holung eines sonnenahnUchen Zeichens, was auf die Inkazeit zu weisen
s('bien. Die Sebrift lief nach den Zablensteigerungen in den Strieben
erkennbar von links naeb reebts und von reebts nadi links. DasRStsel
15ste sich in Capacahuana durch Vermittlung eines boliviaiiiscben Mon-
ehes, des Keehua Padre Areche.

„Er war der Keebua- und Aymarasprache vollstandig macbfig und
desbalb bei den Indianem der beliebteste der Mdnche. Ich fand bei ihm
ein ungefSbr zwolf Jalire altes Indianermadcben mit einem Fell voll

Hiero^iyphen, gatiz Sbnlich demjpnigen, das mich in La Paz so sebr be-
batte. Ein diicbtiger Blick darauf iiberzeugte micb, dab es

um ^n Macbwerk der neueren Zeit handle, denn das Fell trug anf
der Haarseiie kurzgeseborene Scbafwolle.“

^ ,Auf Befehl des Padre Areche las nun das KJnd ziemlieh gelaufig

die Hieroglypben in Aymarasprache. Sie enthielten den kleinen Kate-
ebismus! Areche gab mir nun folgende ErklSrung: Ein alter Indianer
in Sampayaund eifriger Katbolik hatte, obne die geringste Kennt-
nis vomLe^en und Sebreiben zu besitzen, sich gewisse symbo-

45 lisdhe Zlicben erfunden und mit denselben den Kateebismus auf Felle

odeir Papier gemalt. Er bediente sieb zu seiner Sebrift eines runden
Btlibebens und des Saftes einer Pfianze, die icb in der Nabe von Copaca-
huana und Yungayo ziemlicb baufig fand. (Hachmals Solanmi atra-

lotzt hoi Tb. W. Banaol, Die Anfdnge der Bclirift (Beitrdge zur KulMvr- und
Urdp&rsalgeschiehte herausgegeben von KarILainprecht. 21. Heft), Loipwzig 1912.
Die ausfUhrHcheren Mitteilungen, die ieh meiner urspriinglichen Absicht gemltJl

gehe, botonen Umstlinde, die fUr die Sebrifterfindung, Schriftentlebxintig und
Schriftentzifferung von allgemelnein Interesse sind. An entlegenen Stellen ver-

offentlicbt wUrden sie sonst der Aufmerbsarakeit der Porseber voraussichtlicb

such fernerbin entgehen.
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mentarlum benannt.) Der ei’findutigsreiche Indianer unterrichtete die

Kinder im Lesen der Schrift und trieb das Geschaft lange Jahre, ebe
die Moncbe von Copacabuana davon Kenninis erhielteo. £r hatte seine

Schreibmetbode auch einigen Tndianern gelehrt, die sie nacb seinem Tode
fortsetzten. Eine Typhus -Epidemie hat aber alle, bis auf einen, weg- &

f
erafft, dieser eine ist der Vater des Miidchens und heiBt Juan de Dios
-pasa, Mit seinem Tode dUrfte auch diese Schrift aufhoren, denn

Areche wuBte von keiuem anderen Indianer, der sieh datnit beschaftigte.

„Das Ma,dchen bestatigte meine Yermutung, daB die Zeichen von
links nach rechts und von rechts nach links gelesen wurden. lo

Nur wenn ein Hauptabschnitt rechts aufhort, wird der neue auf der
folgenden Zeile links wieder angefangen.

Die Schrift ist eine reine Bilderschrift. Die Kirche wird z. B. durch
ein Viereck mit einem Bogen dartiber und einem Kreuze dargestellt, das
Sakrament durch eine Monstranz, die Priesterweihe durch ein Zeichen,

das wahrscheinlich ein Meilgewand bedeuten soil. Am anschaulichsten

ist ihr Charakter in der zehuten Zeile des Felles von La Paz ausgedriiekt,

ill der die leiblichen Werke der Barmherzigkeit dargestellt werden.
(„Sieben der Menscheu^): 1. Die Hungrigen speisen. 2. Die DUrstenden
tranken. 3, Die Nackenden bekleiden. 4. -Den Fremden beherbergen.
5. Den Gefangenen erlosen. 6. Den Kranken besuchen, 7. Den Toten
begraben“.) im vierten Werke z. B. halt einer tiber einen andern einen

schtitzenden Bogen; im fUnften stellt das Kechteck mit den Querlinien

das Gefangnis und die Figur links daneben den Gefangniswiirter vor; im
siebenten wird eine Leiche i::- 2.%

„Die Bilder sind mit .I' l : llilfsmitteln schlecht ge-

zeichnet. Ich glaube wohl mit Bestimmtheit aussprechen zu kdnnen,
dafi ohne die erlmltene Erklarung eine EntrXtselung dieser Hieroglyphen
nicht mdglich gewesen ware, urn so weniger, da wenigstens nach dem
Pergamente in La Paz jeder Forscher die Schrift in vorspanische Zeit ao

hinaufgerUckt hatte. Es scheint, dad der . namenlose Erfinder dieser

Hieroglyphen imd sein Schuler Juan de Dios Apasa, dieselbe aus-

schliedlich fiir den Katechismus angewendet haben. Nattirlich batten

sie bei andern schriftlichen Darstellungen wieder andere Zeichen erfinden

miissen und die Zahl derselben wiirde sieh schlieUlicb so vermehrt haben, 35

dad eine Ubersicht nicht moglich gewesen wiire. Fiir die Geschichte
der Schreibkunst sind die von mir mitgeteilten Versuche jedenfalls von
Intoresse und Bedeutung®).

1) D. h. loibliche Werke* der Barmherzigkeit sind sioben.

2) Danzel, Die Anfdnge der Schrift (S. 211) rechnet die Aymara-Selirift

ZLi den Golegenlieitsbilderschriften. „I)as Merkmal solcher Gelegenhoitsbilder-

spbrift, dad sieh ihre Verwendung auf einzelne Personen oder auf einen kleinen

Kreis beschrdnkt und fast immer nachladt, wenn das jeweilige Autzeicbniings-

beddrfnis befriedigt oder die betreffonde Generation ausgestorl»n trifft zu

einem guten Teile zu. Das gilt auch von der BesebrSinkung auf den Katechismus*

Dagegen ist bier die Typhusepidemie als ein Zulalismoment in Kechnung zu

stollen, das der Entwicklung vorzeitig Abbruch tat. So wiirde ich die Aymara'
Schrift als auf der Grenze zwiseben der Gelegenhoitsbilderschrift und einem

Fallo der Entlehnung stehend botrachten. Danzel (S. 200) unterschoidet niimlich

drei Grade der Scbriftentlehnung: 1. das fromdo Sehriftsystem wird unvorSudert

Ubernommon; 2. das Prinzip der Schrift wird erfafit und aus den unverstandenon

Buchstabon wird ohne RUcksicht auf deren Bedeutung ein neues System gebildet;

3 das Prinzjp der Schrift wird orfafit und es wird oin neues System mit neueu

Fornion geschaffen; dahei konnen a) idoographische Bilderschriften, b) phone-

tische Schriften, c) gemischte Schriften ontstelien, Dio Aymara- Schrift komint

dem Falle 3 a nahe.
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^Es ist cine auffallende uud eigentiimliche Erscheinung^
,

so fiihrt

Tschudi fort, „daB im 19. Jahrhundert fast gleichzeitig zwei Indianer, der
eine ein Thiroqui in Nordaraerika, der andere ein Aymara in SUd-
amerika, nene Schriften erfunden haben. Jener eine Silben-, dieser eine

5 Bilderschrift. Die Erfindung des Tbiroqui Sequoyah (oder Georges
Guers) hat sich, weii seine Schrift eine Silbenschrift war, Bahn ge-
brochen und erhalten. Sequoyah hat aus seiner Nation ein besonderes
Volk gemacht, mit seinen Schriftzeichen werden”^ gegenwartig Bucher
und Zeitungen gedruckt. Die Erfolge von Juan de Dios Apasa und

10 seinem Vorglinger hingegen sind, wie es in der Natur seiner Darstellungen
liegt, auBerst beschrankt gewesen. Es verstehen zwar ein paar Hundert
Individuen die flierpglyphen, aber doch kann man das streng genoiumen
kein Lesen nennen. Die Leute kennen den Katecliismus aus-
wendig, die Bilder sind nur eine Nachhiilfe fiir ihr Ge-

ts dachtnis. Indem sie die Figuren sehen, erinnern sie sich an den
auswendig gelernten Satz. Die Schrift ist eine sachliche, keine
sprachliche; sie wird daher nie eine grofiere erhalten, son-
dern muB ganzlicli verschwinden, sobald die ,;'ii ‘mg unter den
Indianern eine groBere Ausdehnung gewinnt. —

'io „Ich lieB Juan de Dios Apasa kommen, uin den Schriftkiinstler
persbniich kennen zu lernen. Er ist ein haBlicher, aber intelligent aus-
sehender Indianer. In den frden Stunden, die er von seinen Acker-
arbeiten eriibrigt, beschaftigt er sich mit der Anfertigung von Kate-
chismen. In der letzten Zeit hat er keine mehr auf Felle, sondern nur
noch auf Papierstreifen geschrieben/

Uber die weit bedeutsaniere Erfindung des Tscheroki Sequoyah
(Oder richtiger Sikwayi) findet sich Naheres bei Pickering^). Vorziiglich
auf Washingtons Rat entsagten die Tscheroki dem Noinaden- und JSger-
leben und nahmen eine vom Prasidenteu Jefferson entworfene, der ameri-

30 kanischen nachgebildete Verfassung an. „Ein groBer Teil der Nation
ging zum Christentum iiber. Schulen wurden erbaut und die Kinder der
Reichen gern nach New-York und Neu- England !fcur bessern Erziehung
gesandt. Was aber mehr als alles zur Verbreitung der Kultur beitrug,
war die wunderbare Erfindung eines Silbenalphabets, von so groBer

35 Eirifachheit und ZweckmaBigkeit, daB ein Kind es in einigeii wenigen
Tagen lernen und sonoit in derselben Zeit auch lesen lernen kann. Der
Ernnder derselben, Sikwayi, mit seinem englischen Namen George Guest
(oder Guess) verstand keine andere Sprache. Eine mit diesem
Alphabet gedruckie, zu gleiehpr Zeit englisch erscheinende Zeitung, die

40 den Namen Phonix u b i. nders dazu bei, niitzliche Kennt-
nisse zu verbreiten. D -

! derselben, Elias Bondinot (an
anderer Stelle in der Untersehnft Boudinot), selbst ein Thiroki (von
rntitterlicher Seite von weiBer Abstammung) giebt in einem Briefe an
Herrn W, Woodbridge, den Herausgeber der Annals of education, er-

45 wiinschte Auskunft iiber diese Erfindung.®
Er stiitzt kich dabei auf einen Bericbt von Knapp, der Folgendes

vorausschickt: „Er lernte Sikwayi Winter 182S in Wasbington kennen,
wo dieser als Mitglied einer Gesandtschaft verweilte, die einen Vertrag
mit den Vereinigten Staaten abzuschlieBen hatte. Sikwayi ^war ein Halb-

1) liber dm inddanwohmi Spracken Amerikas. Aus dem Englischen
des Nordamerikaners Herm John Pickering hbersetzt und mit Anmerkungen
begleitet von Talvj. Leipzig 1884 bei Friedr. Christ. Wilh. Vogel, Anm. J.

S. 58—72. Mir ist nur diese ilbersetzung zuganglich. Sie ist keineswega wohL
gelungen oder gar gewandt. Hin und wieder habe ich im Ausdruok gebessert,

ohne den Siim zu verdndern. Fllr Sequoyah seize ich die richtige Namensform
Sikwayi (= Sikwayi, oben S. 53, Anm. 1) ein, der Danzel’s Umschrift
Sikw&^ya nahczu entspricht.
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blUtiger, liatte aber, seinein eigenun Berichte nach, weder vor
noch nach seiner Erfindung je ein Wort Englisch gespro-
cheu. . . . Ich bat ibn, mir so genau als moglicli dea geistigen Hergaiig
und alle Tatsacben dieser Entdeckuiig mitzuteileii/ Er gab genaue Aiit-

worten und kontrollierte di« beiden Dolinetscher, „ob ich seine Antworten
genau verstanden babe. Kejn Stoiker hatte in lialtung und Betragen
groJBeren Ernst zeigen kdnnen als Sikwayi. Nach iudi.anischer Weise
lieB er nach jeder Frage eine betrachtlicbe Pause der Uberlegung ein-

treten, ehe er Antwort gab, und oft tat er einige Ziige aus seiner Tabaks-
pfeife, wahrend er iiber jene nacbdachte*. le

,Das Ausseben und die Sitten Sikwayi’sS bemerkt Boudinoi, jsind

die eines vollbliitigen Indianers,* obwohl sein Grofivatervaterlicber-
s e i

t

s W e i i3 e r g e w e s e n. Er ist in alien Gewobnbeiten seiner Nation
erzogeii und ist, wie Knapp sagt, jeder andern Sprache unkuDdig^

Die Ergebnisse der Prlifung warden von Boiidinot nacb Knapp wie
folgt wiedergegeben

:

Sikwayi war damals ungefabr 65 Jabre alt, „bestimmt konne er

es nicht sagen; er sei im fruheren Leben munter und redselig gewesen,
und obwolil er es nur ein eiiiziges Mai versucht, in der Batsversamnilung
zu sprechen, sei er doch wegen seines starken Gedacbtnisses, seiner leichten 2t>

Kedegabe und der gewandten Handhabung seiner Mutterspracbe in ge-

selligen Kreisen als Erzahlcr beliebt gewesen. In einem Feldzuge war
bei einem gefangenen Weifien ein Brief gefiinden worden, iiber dessen
Inbalt dieser den Indianern fakcbe Mitteilungen macbte.

„Die Frage war nun
,
ob die geheimnisvolle Macht des jPedenden

Blattes* dem weiben Manne von dem grofien Geiste gescbeiikt od(‘r

von jenem selbst entdeckt sei? Sikwayi vertrat energisch die letztere

Ansicbt. Durch eine Gescliwulst am Knie, die eine Yerklirzung des

Beines zur Folge hatte, wiirde Sikwayi lebensUinglicb zum Kruppel und
so auf die Bescbaftigung mit seinen eigeiien Gedanken gewiesen. ... 30

,Bei einem Gespracbe im Flecken Santa, so fabrt Boudinot fort, •

rnacbten die jungen Manner Bemerkungen iiber die wunderbareu Gaben
des weifien Volkes, Einer sagte, dafi die Weifien eine Rede auf ein Stuck
Papier setzen und in die Feme schicken konnteu, und sie wiirde von
denen, welcbe sie erhielten, vollkommen verstanden werdeu. Alle gaben
zu, dafi dies weit iiber die Sphiire eines Indianers sei, und die Art und
Weise wie es gescbehe, war alien gleich unbegreiflich. Sikwayi stand
nacb schweigendem Zuboren auf, nahm eine Miene grofier Wiebtigkeit
an und sagte: ,Ibr seid alle Narren. Die Sacbe ist sebr leicbt. Ich
kann dasselbe tun‘. Und indem er eineii flaelien Stein aufbob, der in 40-

der Nabe lag, ting er an, mit einer Nadel ,Worte‘ einzuritzen. Nach ein

paar Minuten sagte er ihnen, was er gescbrieben, indem er fUr jedes Wort
ein Zeicben macbte. Dies verursachte Gelacbter, und man licfi den
Gegenstand fallen.*

Sikw'ayi aber, der scboii friiher iiber das l^roblem naebgedacht 45-

batte, widmete ihm jetzt weiteres Nacbsinnen, unbekiimmert um die Er*
zablung, die seine Landsleute als Widerkgung auftischten: Gott babe
zu Anfang den wirklichen, echten Mensclien, den Indianer Yu-we-yab-e
und den weifien Mensehen goscliaffen; in die Hande des ersteren, als des

iiltcren, legte der Scbopfer ein Bueli, dem jUngern Bruder gab er Pfeil

und Bogen, mit dem Befebl, dafi sie beide guten Gebraucb davon machen
sollten. Der Indianer war saumig, dor Wcifie nahm das Bucb vorweg,
er mufite sicb mit Pfeil und Bogen begniigen. Das Bucb gehbre nun
rnit Recbt seinem weifien Bruder.

Sikwayi liefi sich nicht abbringen: nach dem Gespracb von Santa &»•

heimgekehrt, kaufte er Materialien und fing im Ernst an, ,die Tscheroki-

spra<me auf Papier zu malen*. Moge bier Herr Knapp wieder sprechen;
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„Aus dem Geschrei der wi 1 den Tiere, dem Gesange
der A^ogel, den Stimmen seiner Kinder und Gefahrten
war ihm kkr geworden, dafi Leidenschaften und Gefuhle durcli ver-

schiedene Tone von einem Wesen dem andern mitgeteilt werden.

h Der Gedanke ergriff ihn, all diese T6ne in der Tsckeroki-Sprache zu

bestimmen; sein eigenes Ohr hatte keine besondere Unterscheidungs-

kraft, und er rief die scharferen Obren seiner Frau un3 Kinder

zu Hilfe. Er fand groRen Beistand in ibnen. Als er glaubte, alle

versebiedenen Tiine in ibrer Spracbe unterscbieden zu haben, ver-
losucbte er Bilder als Zeicben zu braucben, Abbildungen

YOU YQgeln und andern Tieren, (um) anderen jene T5ne mitzuteilen

Oder sie sicb selbst zu merken. Er lieB diese Metbode bald fallen,

als zu scbwer oder unmoglicb und versucbte will kiirli die
Zeicben, obne irgend einen Bezug auf aufiere Er-

as scbeinungen: sie sollten nur seinem Ged^cbtnisse beisteben und
Yon einander deutlicb unterscbieden sein.“ Boudinot fabrt fort:

jSikwa^d dacbte zuerst an keine andere Weise, als ein
Zeicben fiir jedes Wort zu mac ben. Er verfolgte diesen

Plan ungefabr ein Jabr lang, in.dieser Zeit batte er verscbiedene

i20 Tausend Obaraktere iiiedergescbrieben. Endlicb iiberzeugte
er sicb, daft dieSacbe so niobt ging. Allein er batte nicbt

den Mut verloren. Er batte den festen Glauben, die Tscberoki*Spracbe

kdnne auf irgend eine Weise auf Papier ausgedrbekt werden, und
uachdem er mebrere andere Metboden Yersucbt, kam er endlicb

25 darauf, die Worte in Teile oder Silben zu scbeiden. Er war in

diesem Plan nocb nicbt weit Yorwarts gescbritten, als er zu seiner

groBen Genugtuung fand, daB dieselben Obaraktere sicb in ver-
sobiedenen Wdrtern wiirden anwenden lassen und
die Anzabl vergleicbungsweise klein sein wiirde.

^0 Nacbdem er alle Silben iiiedergescbrieben, auf die er sicb besinnen

konnte, pilegte er Freunden aufmerksam zuzubdren und wenn irgend

ein Wort vorkam, das einen Teil entbielt, an den er vorber nicbt

gedacht, blieb es ibip. so lange im Sinne, bis er ein Zeicben fiir

letzteren gefunden. Auf diese Weise entdeckte er bald alle Silben

in der Spracbe. Nacbdem er nacb dem letzten Plane angefangen,

soil er unge&hr einen Moiiat zur Vollendung seines Systems ge-

braucbt baben. Er eignete sicb eino Anzabl engliscber Bucbstaben

an, welcbe er in einem ABC-Bucbe fand, das zufallig in seinem

Besitz war. Herr Knapp erzablt weite»^‘

40
^

, Zuerst waren diese Zeicben sebr zablreieb, und als er so weit ge-
dieben, seine Erfindun^ fiir beinahe vollendet zu halten, batte er un-
gefabr 200 Obaraktere m seinem Alphabete.* Mit Hilfe seiner Tochter,
die in den Geist seiner Arbeit eingegangen zu sein scheint, bracbte er
sie zuletzt auf 86, welcbe er jetzt anwendet (bis auf einen, den er seit-

45 dein uberftiissig gefunden hat, so dafi 85 iibrig bleiben). Er macbte sicb
darauf an das Gescb^ft, diese Zeicben gefalliger fur das Auge zu macben,
und es gelang ihm. Bis dahin wufite er nocb niebts von der Peder, als

einem Instrumente zum Scbieiben; er macbte seine Obaraktere auf einem
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Stiick Baumrinde mit einem Messer oder eiucm Nagel. Spiiter besor^te

er sicb durch einen indlanischen Agenteji oder einem Handelsmann Papier
und Peder. Seine Tinte wnrde aus der Rinde der Waldb^ume gemacht.
deren farbende Eigenscbaften ihm schon vorber bekannt waren, und
nacbdem er sicb eine Feder aiigesehen, lernte er bald eiiie schneideti, r>

wobei er jsuerst die Spalte anzubringen versliumte, was aber sein Scbarf-

sinn bald ausfindig machte.® —
,
Wa^brend er mit der br=.?baftigt war, erfubr er lebbaften

Widersprucb von Freunden o-if.,. Es sei eine Zeitverschwen-

dung; nur ein Verriickter oder Blodainniger konne Derartiges treiben. — lO

Er pflegte den Ermahnuugen seiner Freunde stilisefaweigeod zuzuhoren,

dann nacbdenklich seine Pfeife anzuzUnden, seine Brille aufzusetzen und
aich zur Arbeit niederzusetzen, obne zu versucben sein Betragen zu recbt-

fertigen* und Boudinot gibt nun wieder Knapj> das Wort:
„Seine nacbste Scbwierigkeit war, seine Erfindung seineii Lands- 15

lenten bekannt zu macben, die ihii, da er frnndc Kiinstc treibe, arg-

wobnisch inieden Endlicb berief er einige der Ausgezeicbnetsten seiner

Nation zusammen, um ibneii seine Mitteilung zu machen, es seien keini‘

ubematlirlicben Einfliisse im Spiel. Er babe nur eine Entdeckung
gemac'bt.

,Seine Tocbter, die damals seine einzige ScbUlerin war, erbielt den
Befebl, beraus zu gehen, wo sie nicbt boren konnte, was verhandelt ward,
Dann bat er seine Freunde, ibm ein Wort oder einen Satz zu nenuen,
den er niederzusebreilum babe. D i e T o c h t e r ward d a r a u f g e ru f <? n
und las es. Die ludianer waren wi(‘ versteinert aber keineswegs ganz
befriedigt. Sikwuyi seblug darauf vor, der Stamm .solle einige der besten

Kdpfe unter seinen dunglingen auswahlen. daiS er ilmen das Gebeimnis
mitteile. Dios ward endlicb angenommen

,
obwobl nocb immer einiger

Argwohn der Zauberei im Hintergrunde lauerte. John Maw (seinen

iudianischen Namen babe icb vergessen), ein Vollblutiger, ward nebst no

mebreren anderen zu die.sem Zwecke auserwiihlt. Der Stamm bewachte
die JUnglinge mebrere Monate lang angstlicb, und als Sikwayi sicb

r:r P.nif waren die GefUhle Aller aufs Hochste gesteigert. Die
.1 i‘ . : eon ihrein Lebrer getreniit, von einander ebenfalls und
A i: bewacht. Die Uneingeweibten ordneten an, was die 35

Schuler an ibren Lebrer und dieser an jene schreiben sollte, und diese

Probeu
,
wurdeu so vervielflQtigt und verandert, dafi ibr Unglaube einer

festen Uberzeugung weicben muBte. Die Indianer stellten darauf ein

groBes Fest an, Sikwjiyi zur Ebre und Auszeicbnung. Sikwayi ward auf
einmal Schulmeister, Professor, Philosopb und HHuptling. Seine Lands- 40

leute wurden stolz auf seine Gaben, und hielten ibn als einen vom Grofien
Geiste Begiin««Hgten der Verebruftg wiirdig.^

Kistipp mit der Bemerkung: „Dies war das Resultat unserer
Unterrredung, und icb kann sicher sagen, daB icli selten einen Mann
von mebr Scblaubeit ge^-'^dion als Sikwayi." 45

,Als der Nutzen <i(s 'I'.soisoroki-.Mi'hisl^.'ts sicb vollstaudig entwickelt
batte, verbreitete cs sicb mit mierborter Scbnelligkeit durcb die Nation.

Wenige Monate nacb seiner Einfiihrung gab es Tscherokis in alien Teilen
des Landes, welcbe sicb des „redenden Blattes" bedienen konnten. Ejs

ist bemerkenswert, daB die Kenntnis sicb anfanglicb auf 50

den obcrsten Teil des Volkes bo^scbrankte. Die „Verstandigeu"
mafien der Sacbe erst dann Bcdoutiiug boi, als sie die anderen in ihrer

eigenen S}>racbe lesen und .-ohr-Mlji ii und sicb so vOn dem Daseiti

und dem Nutzen dieser merkwUrdigen Erlindung Uberzeugen muBten.

,
Der Rat IteB Typen gieBen und griindete eine Zeitung, die zugleicb SB

englisch und tscberokiscb gedruckt ward. Ungef&br 200.Exemplare dieser

Zeitung warden wocbentlicb ausgegeben und jedes derselben Yon Hun-
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(ierten in alien Teilen des Landes gelesen. An einigen Orten wmlen
dazu wdchentliche Versaminlungen gehalten. . . .

,Es ist vielleicht schwer zu bestimmen, in wekhem Verhaltnis die

Tsclieroki ein les6udes Volk genannt werden kdnnen.
T) ,In einer Versammlung von Ehrentnannern, wohl befahigt zu einem

richtigen Urteil, die im Jahre 1830, also secbs Jabre nach der Anerken-
nung von Sikwa^d’s Erlindimg, zu Keu-Echota gehalten ward, wnrde
berecbiiet, daS eher mehr als die lialfte des erwachsenen mannlichen
Teiles der Bevolkerung ^in ihrer -eigenen Sprache lesen und schr§iben

to kdnnen. Ich bin Uberzeugt, dafi in dieser Berechnung nichts Uber-
triebenes ist. Und wenn man der Sache ihren Lauf lafit, so wird es
nur wenige Jahre dauern, um Lesen und Schreiben unter uns allgeinein

zn machen.* Elias Boudin ot.

Das Syllabar von Sikwavi’s Schrift^) entbalt;

15 1) Silbenzeichen, die den gi-oBen lateiiiischen Biichstaben gleich

sind : D == a, R = TT = /

J = (ju, E == (ju. L = tie, K = tsQ., W = la.

2) Solche Zeichen, die aus den groBen lateinischen Bucbstaben
durch Hinzufiigung differenzierender Striche gebildet sind, oder zwei

20 Gestalten einer lateinischen Majuskel verwerten und durch Striche

noch weiter differenzieren, so 'll* == qua, A = go, (A = hi.

3) Ein Zeichen, das fur du, gleicht dem kleinen lateinischen

Buchstaben S.

4) Einige Zeichen erinnern an Buchstaben des griechischen und
25 des russischen Alphabets, sind aber wohl eher zuffllig durch Um-

bildung der lateinischen Majuskeln oder durch freie Erfindung zu

dieser
,
Ahnlichkeit gekommen.

5) Zum Ausdruck der Silbe se dient ein Zeichen das der ara-

bischen 4 entspricht.

so 6) Die groBe Mehrzabl der iibrigen Zeichen sind freie Erfin*-

dungen, bei denen die gekrummte Linie und die Schleife als Grund-
elemente eine wesentliohe Rolle spielen. Eine Anzahl von ihnen

kSnnte man als aus der Grundform des C oder G unter Anwen-
dung dieser Grundelemente weiter gebildet bezeichnen ^).

33 Ziehen wir nun die Lehren aus diesen heiden Fallen von Schrift«

,

erfindung aus neuerer Zeit^):

1) VoUstlndig mitgeteilt bei Pickering a. a. 0. — Proben s. bei Danzel
S. XXXIX.

2) S. die Aninerkung auf S. 63.

3) Banzel (S, 207 Anm. 1) bemerkt; „M6gUcli ist es, dafi hier eine auto-

cbthone Piktographie, wie sie sich ao viel bei den nordamerikanischen Indianern
ftndet, den Boden fUr den Gebrauch der Schrift vorbereitet hatte. Bedenken
mufi man auch, dafi der ganzo nicht eebr zablreiche Stamm schon damals stark

unter europ^ischem Einfiufi stand, wodurch sehr wohl ein Bediirfnis nach einer

Schrift wachgerufen sein kann*. Nach deii obigen authentischeu Berichten ist

weder das eine noch das andere bei der Erfindung der Tscheroki-Schrift irgend-

wie WQsentlich wirksam gewesen.
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1. Der Erfinder der bolivianisclien Sohrift beschrankte sich auf

eine reine Bilderschrift, die Gegenstiinde und Handltingen sinnbild”

licb znm Ausdruck bracbte.

2. Er scbrieb bustr oplie don.
3. Seine Erfindung blieb auf einen engen Vorstellungskreis, 5

den Katecbismus
,
bescbr^nkt: er kam daher nicbt zur Ausbildung

einer vollen, den ganzen Wort- und Gedankenscliatz einer, wenn aucb

primitiven Spracbe, erscbopfenden Bilderschrift.

4. Sie blieb bei einiger Yerbreitung dock Eigentum einer ver-

baltnismafiig geringen Zabl von Eingeweihten. lo

5. Der Erfinder der Tscheroki-Schrift ging von einer reinen

Bilderschrift zu einer Wortschrift uber, in der fur die Begriffe be-

liebige Zeichen frei erfunden wurden, um dann zur Silbenschrift

fortzuschreiten. Naraentlich der letztere bedeutsame tJbergang voll-

zog sich in verh^ltnisinaBig kurzer Zeit in der Person des ersten i5

Erfinders.

6. Sikwayl kannte nur die Tatsache^ dafi eine Sehrift existiere,

dagegen fehlte ihm jede nS-here Kenntnis wie irgendeiner Sprache,

aufier dem Tscheroki, so jedweder Art von Sehrift^).

7. Bei der Bildung der Zeichen fiir seine Silbenschrift lehnte 20

sich Sikwaj^i zum Teil an die vorhandenen Schriftzeichen des latei-

nischen Alphabets an, aber ohne jede Riicksicht auf den
Laut, fiir deren Ausdruck sie bestimmt waren. Sie

dienten ihm lediglich zur Erleiehterung
,
insofern er durch sie der

Notwendigkeit liberhoben wurde, fiir eine Anzahl der Silbenzeiehen 25

seiner Sprache die Zeichenformen neu zu erfinden, wie es ihm im
iibrigen fiir die groBe Mehrzahl der tscherokischen Silbenzeiehen oblag.

8. Der Erfinder der Tscheroki -Sehrift hatte die sehlimmsten

Yorurteile zu iiberwinden, ehe er die Anerkennung seiner Erfindung

durchsetzte. 30

9. Nachdem sie einmal anerkannt war, verbreitete sich die

Tscheroki- Sehrift mit groBer Schnelligkeit und wurde zu einein Hebei

und Trager erhbhter Gesittung fiir das ganze Yolk.

Fiir die Geschichte des Alphabets ist als wichtigstes Ergebnis

die schon friiher (vgl. ob. S. 52 f.) von uns betonte Erkenntnis zu ver- S5

zeichnen, daB das Suehen nachagy*ptischen, babylonisehen,
kretisch-mykenisehen etc. Yorbildern gl eichen Laut

-

werts fur die phfiiiizischen Buchstaben auf irrigen
Yoraussetzungen beruht. S. Juan de Dios Apasa*s (oder

vielmehr seines Lehrers) und vor allem Sikwuyi’s Beispiel zeigen, 40

daB, wenn eine neue Sehrift in der Nachbarschaft und unter dem
Eindruck des Yorhandenseins einer lilteren Sehrift entsteht, dabei

keineswegs mit Notwendigkeit eine Herubernahme der Zeichen der

alteren Sehrift erfolgt^), und wo solehe Zeichen ubernommen

1) Siebe Anm. 3 auf S. 64.

2) Das> lehrt uns auch die Sehrift der Vei-Neger, die yon einein AngehSrigen

ZeitBOhr, der U. Morgonl. Ges. Bd. 78 (1919). ^
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vrerden, ist durcbaus nicht gesagt, daB dabei ihre
iautlicbe Bedeutung irgendwelcbe Beriicksicbtigung
erfahrt^). Darans ergibt sich: Wo sicb, wie bei einzelnen Zeichen

der kretiscb-mykenischen Sebrift, 'Obereinstimmungen mit pboni-

& ziscben Bucbstaben geradezu aufdrangen
,

ist man keineswegs
sicher, dafi sie hiiben und dtuben vei^wandte Laute
Oder Lautver bindnn gen bedeuten.

Bei der Vergieicbung der Zeichen ist zu fordei^n, daB wirklieb

eine voile Xdentitat vorliege^ denn daB man bei Gebilden, die aus

10 einigen wenigen Linien besteben^ durcb Hinzufdgen
,
Abstreicben

Oder durcb Abanderung eines dies^' Elemente eine Ahnlicbkeit

berbeifiibren kann, verstebt sich von selbst.

<Mit Recbt weist Setbe (S. 147 f,) aucb darauf bin, daB sicb „des

bfteren ein Zeichen in verscbiedenen Schriften mit vtSllig gleicbem

15 Aussehen
,

aber mit ganz verscbiedenem Lautwert und demgemEB

anch von ganz verscbiedener Entstebung findet*'^}: so X = pbon.

in den Safa-Inscbriften = ostgriecb. westgriech. und lat. k$ etc.

Dagegen heiBt es za weit gegangen, wenn gefordert wird, daB, weil

eine Vergieicbung einzelner Zeichen leicbt zu falscben Scbltissen

30 fubrt („immer trugeriscb*^ ist)
,
man die ganze Reibe vergleicben

k9nnen oder ganz davon abseben musse, und wenn femer im Zu-

sammenbang damit geleugnet wird, daB einzelne Zeichen, unbekiimmert

urn ibren Lautwert, aus vorbaiidenen alteren Scbriftsystemen iiber-

nommen werden kbnnen. Dies ist einer der Ealle, wo Setbe die

36 von Schafer betonte Unterscbeidung zwischen der auBeren und der

inneren Form der Sebrift nicht mit der genugenden Strenge fest-

bllt (vgl. S. 58 ob.).>

So bat Pratorius auf die Abnlicbkeit einer Anzabl von Zeichen

der kypriseben Silbensebrift mit den pb5niziseben Bucbstaben bin-

so gewiesen. Wenn er dabei das kyprisebe Syllabar als die Mutter des

dieses V^olfces 1884 ge&cliaffen wurde (Meinhof, AZl 49 [1912], 1 ft; Danz^el

S. sol ft [und die dort Zitderten] sowie seine Tafel XXXIX
;
Sethe S. 96 Anm. 3),

die Schrift der Batnum im Hinterland© von Kamerun (Meinbof a. a. O., Danzel

S. 208 fiP. u. Tafel XXXIX) — iDeides Bilderschriften
, die unter der Anregung

•europftischer und muhammedanisclier Schriften entstanden — sowie das in Irland

©inst weit verbreitefee Ogham, dessen rein alphabetische Zeichen aus einem bis

fanf senkrechten odor schr&gen Stricken bestehen, die von einer wagrechten

•Orutadlinio ausgehen oder dies© kreuzen: es wurde ira 1. Jahrhundert v, Ghr.

^fonden, also in einer Zeit, wShrend der im benachbarten England ohne Zweifel

rdmisohe Bucbstaben benutzt warden (Dmzel S. 207 f. und die dort in Anm, 2

Xitierten und Tafel XXXIX, Setbe — der „die»e unprafctische Sebopfung nur als

pervers bes&eicbnen kann* — S. 96 Anm. 8).

1) Die Sebrift dor Tseberoki ist es, auf Grand deren Danzel (S. 200; 206)

r’s seweiten Grades* den Fall wnterscheidet, dajS das Prinzip der
< / ‘ : ii: ;.Qd aus den unverstandeneu Bucbstaben ohne Rticksicht auf deren

Bedeutung ein neues System gebildet wird (oben S. 59. Z. 12 der Anm. 2).

2) Aucb dieser Seblufi bedarf der Einschrfinkung
:

griechisch H S imd

lateinisch H entstammen dera gleichen Zeichen .
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pbSnizischen Alphabets betrachten wollte, so spricht dagegen schon

die von Sethe mit Recht hetonte Tatsache
,

dafi die kyprische

Schrift erst vom 6. Jahrh. v, Chr. bezeugt ist, wenn sie freilich

auch ihre Wnrzelii in der kretischen Schrift haben wird und daber

anch die Auffindung Tilterer Vorstufen und Belege nicht ausge- r»

schlossen ist.

Aber wenn das k5q^risclie Syllabar Zeiclienformen enthlllt, die

wirklich pliSnizischen Buchstaben (und zwar zum Teil in Rormen,

die nicht die altesten sind) sebr ahniich, ja fast gleich sehen und

dock ganz andere Lautwerte liaben, wenn deni phonizischen IJe ^ lo

das kyprische ri^ dem phdn. Zajin X das kypr. I dem

pb'jn. Sarnekk ^ das kypr. dem phdn. Taw “h das kypr.

"f h gleicht, so liegt bier eine vollstandige Aiialogie zu

Sikw^’yt’s Verwendung lateinischer Buchstaben fiir

Silben, die lautlich nicht das geringste mit ihnen zu
tun haberij vor, und wie bier ein ekiektisches Yerfahren bei einein

Schriftevfinder nachgewiesen ist, so ist es wohl denkbar, daft die

kyprische Bilbenschrift xihonizisclie Zeichen giinzlich anderen Laut-

wertes ibrer auBeren Form nach ubernominen hat.

Ebenso ist eine eklektische Verwendung kretischer Zeicben 20

sowohl bei der Schopfung des Alphabets, wie nach der Rezeption

seitens der Oriechen (— bier kamen die SuppleraentS-rbuchstaben

in Betracht — } nicht ausgeschlossen. Aber eine Herleitung des

gesamten FormeJischatzes des phdniziscben Alphabets aus dem kre-

tiscben ist scbon urn deswillen wenig wahrscbeiniich — um das 2.1

Mindestete zu sagen —
,
weil eine Anzabl von Buchstaben deutlicb

das Bild des Begriffes darstellt, durcb das der betreffende Buchstabe

akropboniscb bezeichnet wird.

Ganz iiTtiimlieb ist es natiirlicb, wie Sethe mit Recht hervor-

hebtj wenn Bussaud und Lidzbai'ski die Erfinder der kretischen so

Linearsehrift
,
die griechischer Nationalit^t gewesen sein sollen, als

die Schdpfer des Alphabets betrachten.

Selbst wenn man das spatere von den beiden Systemen der

Linearsehrift, das nur auf Knossos beschrankt ist, den AchHem zu-

schreiben will oder wrollte, so bliebe es dock durchaus irrig, fiber S5

die Anerkennung eines Zusammenbanges in der fiuBereii Form hinaus,

den Griechen die Erfindung der inneren Form zuzusehreiben. Es
ist ganz undenkbar, daB sich aus einem vokalbaltigen Alphabet,

wie das grieehische, sekund^r das vokallose phdnizische Alphabet

entwickelt baben sollte, ganz abgesehen von der Ffille der Tradi- 4o.

tionen, die einstimmig die Griechen als die Empf^nger und die

PhSnizier als die Gebenden kennt. Aber, wie bei alien Erningen-

schaften, die die Griechen ubernahmen, so erfolgte auch hier eine

Umschatfung und Weiterbildung.

5
‘
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Ihr Griochen seid ein kluges Volk, ihr laSt

Die andern spinnen mid ihr webt.

Das gibt ein Netz, woven kein einz’ger Faden
Eucli seibst geliort und das doeh euer ist.

r» Auch wird nicht leiebt was auf der Wedt erfundeu,
Das ihr niebt gleieb verbessert: war’s auch ntir

Der Kranz, den ibr biiizufUgt, einerlei,

Ihr druckt ihn drauf, und babt das Ding gemaebt.

So bat Friedrich Hebbel an zwei Stellen seines Dramas »Gyges und
10 sein Ring^ diesen bedeutsamen Zug im Wesen des Griecheiitums

zutrefiend gekennzeicbiiet.

Wenn ebendie kretiseben Zeicben, die einzelnen Bucbstabeii

des phSniziscben Alphabets in der auBeren Form entspixchen, auch

mit ilgyptiseben Zeicben vergleielibar sind, so ist aucli bier eine

15 eklektisebe tibernabme aus Agypten seitens der Kreter nicht aus-

gescblossen ^).

Bei alien denjenigen Zeicben des pbonizischeii Alphabets, die

deutlicb ein Bild des Gegenstandes darstellen, nacb welcbem der

Buchstabe akropboniseb benannt wird, wurde man zundebst den

20 Gedanken an eine Entlehnung fiir ausgescblossen balten. Das gieicbe

wtirdo fur diejenigen Zeicben geiten, die dem ursprungliobpn Alphabet

angeboren, aber durch Hinzufiigung eines Striclies oder Kreises aus

anderein abgeleitet waren, sofern diese Ableitung als erwiesen oder

als sohr wahrsclieinlicb gelten kann.

25 <(Aber — um zundchst nnr das zu erwabnen — jsclion betrefls

der "Obereinstiinmung zwiseben Name und Gestalt der priinaren

Buebstaben des pbSnizischen Alphabets berrschen sebr versebiedene

Ansich ten. AugenMlig ist sie beim ^Ajm O ^^ei X
Taia „eingebi’anntes Zeicben, Beglaubigungszeichen einer Urkunde‘'

ao (Sethe), bei W Schin „Zabn‘‘, V 11 aw „Zeltptiock*, „Nagel“ oder

„Haken*; auch fiir^ 3/em „Wasser“ und dem ^Stiei'kopf",

sowie fiir ^ den „Ocbsenstaebel“, lllBt sie sicb obne Sebwierig-

keit erkennen.

Lidzbarski’s-) Annahme, dab einzelne dieser Zeicben urspriing-

35 licb anders aufgefafit und spdter umgenannt warden, kdnnte nanient-

licb fiir ^ y
urspriinglicb ^Scblangc* Ndhas (s. die ilthiopiscbe

Bezeiebnung des Buebstaben als Nakds)^ erst spliter Nun „Fiscb‘‘

zutrefPen. Audh daft urspriinglicb m dud ,weibliche Brust*^

1) Ed. Meyer’s Aufiorung (GA, 2 § 516, A S. 788); „’Bei der Entstehung
dieser Schrift hat ofiTenbar das agyptisehe Vorbild mitgewirkt so gut wie bei

der Einfiihrwng des Siegels, wenn man auch das Schriftsystem selbstfindig an

Anlehimng an die einheimSscho Kunst gestaltete^, bezioht sich in erster Linie
auf die kretisehe Bilderscbrift und wird fiir diese mit don durch die obigen Be-
trachtungen ^jogobeiien Einschrlinkungen ilire liereehtigung haberf.

2) Ephemeris fur semitische Epigraphik i, 132 ff.
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(mit der Wiederliolung des akrophonischen Lautes am Ende des

Wortes — wie in Mem, Null, WaW — auf die Lidzbarski hin>

gewiesen iiat) bedeutet babe und erst spliter auf Dalef ge-

deutet woi’deu sei, ersciieint mir sehr erwUgenswert.

Bei einer Anzabl von Zeiclien, die bisher eine bildraa.i5ige 5

Deutung nicht erfabreii baben, tritt Setbe fiir eine solcbe ein. Da-

bei stutzt er sich auf die Beobaclitung (S. 134), daB im Phoniziscben

die Zeichen, welclie lebende Wesen oder Teile davon dai’stellen, der

linkslaufigen Schriftrichtung folgend naeli dem Ende der Schrift-

zeile zu b Hr,ken sclieiiieii, wie das beim dem ,Stierkopf“, deut- lo

iicli sei. Ini ^ Jod erblickt er die „Hand“, dereii Daumen und

und Finger nacli links gespreizt sind, in ^ dasselbe (S. 134) oder

(S, 143) die „Tatze“, im Resell ^ den Kopf, bei dem der Hals reebts

evseheint, iin Fe 0 »6en Mund, der die von der Seite gesehene

Mundbffnung darstelien diirfte*.) Je starker man davon fiber- 15

zeugt ist, daB das Alphabet seiner UuBeren Form nach
ledigiicb selbstandig erfunden ist und keine ent-

liebenen Zeichen* euthillt, urn so wahrscheinliche

r

werden einem diese allenfalls nioglichen, bildmaBigen
Deutungen ersclieinen und umgekehrt, go

In Gimeldim ,Kamelkopf“ zu erblickeii, hiilt Sethe (S. 143)

fiir mbglich, aber es gilt ihm nicht fiir unzweifelhaft, man hat auch

an den nHbcker" gedacht; Jensen H erinnerte an ein ^Spitzdach^,

Lidzbarski nabm vormais als urspriingliche akrophonisebe Benennung

„Beil, Hacke*" an. 25

Koph Cp, zuinai in seiner altesten Gestalt Cp, ist nach Sethe

(S. 143) ein eigentlich gar nicht zu beanstandendes Bild des Hinter-

kopfes, wenn man es mit dem von der Seite gesehenem ^ Resch^

^Kopf^, und dem von vorn geseheiien ag. „Gesicht“ und desseu

hieratisebem Zeichen vergleicht. Lidzbarskis vortibergehende An- fio

nahme Cp Koph babe urspriinglich den „Bogen“ (mit Pfeil) Keschet

bezeiehnet, ersebeint Setbe sehr unwabrscheinlich.

Die groBe Anzahl der verschiedenen mdglieheii Deutungen bei

einzelnen dieser Buehsiaben zeigt, wie iinsicber hier nocli manches ist.

Als sekundare aus primaren Bildern abgeleitete Zeichen be- 35

traehtet Sethe-) namentlich J/eth (aus He) und Tctk (aus Taw);

flSie haben mecbanisclx gebildete Benemningen erhalten^, die dem
griocbisclicn Buchstabennamen 9?^ yt, 'ijn zu vergleichen seien. Da-

gegen haben das vermutiich ebenso aus So/uh abgeleitete und

1) DLZ. 1897, Sp. 1176.

2) $, 94 Anm. 2, 102 Anm. 2, 135 Anm. 1,
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das vielleicM aus Zajin abgeleitete Sdmekk eigene Namen l)ekoiiime]3^ S

yetmutlicli von Gegeustanden
,

die man in ihnen erkennen konnte.

Aiicb bier bleibeii Zweifel, denn Jletli wurde vielfacb ans ^Zaun^"

gedeutet, wabrend Lidzbarski zeitweilig im ® — wenn ich micb
I

6 recbt erinnere — ein jUmscbniirtes Paket“ orblickcii wollte.)

Macben wir uns aber den zuletzt ansgesprocbenen Gedanken
'

zu eigen, daB ein Zeicben, nacbdem es abgeleitet worden
wax', den Namen eines Gegenstandes erhielt, den man in ibm er-

kemien konnte, so brancben wir die Beziebungen, die die Zeicben
10 des Alphabets zu den kretiscben Scbriftzeichen anfweisen, nicbt als

Zufallserscbeinungen vollig von dei' Hand zu weisen, Denn dann
ist es auch denkbar, daB der Erfinder des 'Alphabets sicb bei der

Bildung der Zeicben — almlich wie Sikwa’ya — entlasteteund
ein Yorbandenes kretiscbes Zeicben, unbekiiinmert um

lo dessen Lautwert, init dein Namen eines Gegenstandes akropbo-

nisch belegte, an den seine Gestalt erinnerte.

Voraussetzung ist dabei freilicb, daB die kretiscbe Lineax'scbrift

.

iilter ist als das Alphabet
Dainiber kdnnten Zweifel entsteben, wenn die Erlindung des

2^0 Alphabets mit Setbe in die TTvkso'i'zeit zu .verlegen wlire. Denn
schon die Klasse A der IJnecvscbriiV.. ix-soj .ier.s aber die anf Knossos
bescbrankte Klasse B, gehen init ibrem ersten Auftreten nicbt

wesentlicb liber die Hj'ksoszeit zurtick. ^
[Sethe*s Ainialime bat durcb die neuentdeckte Sinai-Scbrift in

$5 einem von ibm ganz unerwarteten, den Yorgilngen bei der Scbrift-
;

erfindung- durcb SikwAj! aber entsprecbenden Sinne, eine iiber-

raschende Bestatigung erfabren, aiif die alsbald niiber cinzugehen i

sein wird.
|

. Die folgenden Darlegungen sollen, so weit sie fiir die Anfknge
\

so der Erbndung des Alphabets ein Hinaufgeben bis in die Hyksos-
j

zeifc in Zweifel zieben, nicbt vdll aufreebt erbalten wei'den, entbalten » :

aber vieles, das liir die weiteren, an diese neue Eutdeckung anzii- I

knupfendon Eroricrimgen von Belang sein wird^).]

<(Gegen Setbe*s Ansebaunng, so sebarfsinnig sie begriindet ist,

sebeinen mir nmneherlei Bedenken zu spreeben. »Der Erfinder des

Alphabets® — so argumeiitiert Setbe

—

„bat die Keilscbrift nicbt i

als Muster benutzt Hatte er sie gekannt, so wiirde er seinem ^

Systern Yokale eingefbgt und die recbtslanfige Bebriftriebtung iiber-

nommen baben. Da er weder das eine noch das andere getan bat, ?

40 so wird er seine Erfindung sebwerlich in jenen Liindern gemacht
J-

baben, solange dort der babylonische EinfluB mlicbtig war und der
^

Gebrancb der babylonisoben Sebrift und Bpracbe im offiziellen Yer-
[

kebr berrsebtet '
i

I

1) Die Ephemeris ist mlr hier unzugfogbcli. Icli babe nur einzplne auf J
hJs Artikel bezagiiebe NoUzeni zsr Hand.

*2) Vgl. oben S. 61 Anm. 1. 3) Setbe S. 1S6.



Lehmann-Haupt, Zur lierlmnft des AlphoheU, ^ 71

Dai-aus wird dann, unter groBenteils an sich bereclitigter Aus-
scbeidung anderer Mdglicbkeiten, Ton Sethe der SchluB gezogen, das

Alphabet werde in der Zeit, da in den kaiiaanaischen Mndern der

babylonische Einflufi bereits herrschte, auBerhalb derselben entstan-

den sein, mit andern Worten in Agypten bezw. in dessen Grenz- 5

gebieten bei einem kanaanaischen Stamm, der sicb Itingere Zeit dort

anfgehalten nnd sich dabei, nachdem er bis dahin schriftlos gelebt

katte, nach dem Mnster des agyptischen Alphabets eine nene Scbrift

geschaffen habe, die er hernach nach PalUstina ansfiihrte — : so

wird Sethe auf die Hyksos gefiibri> lo

Ob diese tJberlegung zutriftt, erscheint inir fraglich. Wenn
der Erfinder des Alphabets neben der agyptischen Schrift die Keil-

scbrift gekannt batte, so waren ihm zwei Scbi’iftprinzipien bekannt

:

eine Lantschrift, die lediglicb Konsonanten zum Ausdruck brachte,

nnd eine Silbenscbrift, in der den Vokalen ibr Recht wurde. Es is

ist keineswegs ansgescblossen, dab er sicb auf die Wahl zwiscben
den beiden vorhandenen P r i n z i

p i e

n

bescbrankte, obne den

weiteren Schritt zu tun, den Vokalen als gesonderten Lauten ein

gesondeiies Zeicben zu geben. Uns, die wir gewobnt sind Konso-

nanten nnd Vokale a1s gleiebwertige Bestundteile der Spracbe auf- 20

znfassen nnd anszudriicken
,

erscheint selbstTerstiindlieb
,
was erst

dnrcb eine Geistestat der Griecben bei der Hernbernabme des Alpha-

bets und seiner Aiipassung fiir ihre indogermaniscbe Spracbe ge-

wonnen wurde^). Die lediglicb differenzierende Punktion der Vokale

iin Agyptiscben und in den semitiseben Spracben konnte, ancb bei 25

Kenntnis der babylonischen Silbenscbrift, verbindern, dab diese letzte

praktiscbe nnd wissenscbaftlicho ScbluBfolgerung (S. 51) gezogen

wurde,

Bezeicbnet docb Setbe (S. 140) selbst die Silbenscbrift als eine

Sackgasse, als ein totes Geleise, das eine Hemmung, keine Vorstufe, so

fiir die Erfindung einer Lantschrift gebiidet baben wiirde, und ist

docb ancb bier Sikwayi's Verbalten, wenn es ancb keine vcll-

standige Anaiogie bietet, innnerbin lebrreicb genng, da er bei der

Silbenscbrift blieb, obgleicb er bei einigem Stndinm der Scbrift,

die ibm einen Teil der Zeicben fiir sein Syllabar lieferfe, mit dem so

Frinzip der Lantschrift batte bekannt werden miissen. Er kannie

aber nnr seine eigen e Spracbe und ihm blieb daber verscblossen,

was die Weifien bereits geschaffen batten.

Ob wir uns den Erfinder des Alphabets als den Kreisen an-

gebfirig denken miibten, die mit der komplizierten Keilschriffc

und ibrer Verwendnng, solange sie in dcii kanaanaiscben Landera

offiziell Yerwendet wurde, naher vertraut waren, kann ancb noch

fraglich erscbeinen,

1) Die Beroclitigung der Uiitersclieidung von Konsonanten und Vokalen

ist ja iibrigens in der modernen Phonetik zeitweilig in Zw^eifel gezogen woSr-

don. Vgl. dazu meinen ^amaiSumuMn Teil I, S. 188 f, Anin. 8 und die dorfe

2itierten,



72 Lehmann-Haupty Zur Herlcunft des Alphabets,

Aiidererseits lieiM es doch wolil zu weit gegangen, wean man
iiberhaupt init der Annahme, das Alphabet zeige keine Spux'- einer

Einwirkung vou seiten der Keilscbriftkultur her, als gmndlegend
operiert. Denn ob nicbt doeb in der Reihenfolge der Bucbstaben

5 babyloniscber EinfLuB mitgewirkt bat, dariiber ist das letzte Wort
wohl iioeb nicbt gespvocben. Die Ubereinstimmung zwiscben der

festen Ordnung der babyloniscb- assyriscben Zeicbenliste nnd dem
Alphabet 1) bestebt docb nicbt ^nur^ darin, „daB in einigen Fallen

sachlicb znsammengeborige Dinge, die im Alphabet zusammeii oder

10 nahe bei eiiianderstcben ancb in der babyloniscben Liste in nicbt

alizuweitem Abstande eiiiander folgen"^), sondern es mufi beiBen,

in nicbt alizuweitem Abstande und in-gleicber Anordnung:
inu „Auge“, pd „Mmid“ und r^u „Kopf“, die Bezeicbnungen des

16., 17. und 20. Bucbstaben, nebmen in der babyloniscb-assyriscben

16 Zeicbenordnung die 42., 51, und 52. Stelle ein. Es ist kein Grund
abzuseben, warum gerade diese Folge beiderseits beobacbtet worden
sein sollte. Bei mit „Wasser*‘ (13) und nunu „Fiscb‘‘ (14), die in

der babyloniscb -assyriscben Liste die 1. und die 17. Stelle ein-

nebmen, ist die Gbereinstimmung scbon weniger scblagend. Und
goes stimmt, daB es sicb aucb bier" wieder nicbt um eine durcb-

gebende Dbereinstimmung bandeln wtlrde, wie sie Setbe bier iiberall

m, E, mit Unreeht fordert (o. S, 66), sondern nur um einen be-

WLifiten Oder unbewuBten Eklektizismus, Denn es ist allerdings ricbtig,

daB das bab.-ass. Zeicben fiir alpu „Rind“ (pbdn. 1) an 105. Stelle

25 stebt, das fur bUu „Haus“ (pbon. 2) an 147., nacbdem dazwiscben

an 140. Stelle das Zeicben fiir idu und happu „Hand“ erscbienen ist*^),

Aucb bei einiger Bekanntscbaft mit der Keilscbrift batte, wie

oben betont, der Erdnder des Alphabets nicbt notwendigerweise zur

Einsetzung der Vokale als getrennter Laute kommen iniissen.

so <(Und ebensowenig^ scbien mir der ScbluB, das Alphabet miisse

auBerhalb Kanaans, in Agypten, erfunden worden sein, zwingend.

Stellen wir uns aber darin fiir einen Augenblick auf Setbe*s

Standptmkt, so bleibt der ScbluB auf die Hyksos scbon desbalb

bedenklicb, well zwiscben der Erfindung und dem Auftreten des

86 ersten Beleges ungefUbr ein baibes Jabrtausend verflossen sein muBte.
Das Alphabet mdBte wilbrend dieser ganzen Periode sicb allmilblicb als

spezieile Scbrift ftir die im Lande gesprocbene kanaanaiscbe Spracbe

ausgebreitet baben, „wabrend im amtlicben, besonders im auswar-

tigen Verkebr babyloniscbe Scbrift und Spracbe gebraucht wurden“,

40 tmd erst „mit dem Zurucktreten des babyloniscben Einflusses (gegen

1) iSimmern, ZDMQ. 50, 667 ff. 2) Sothe S. 147.

8) Lidzbaraki, Epbrnieris I, 135; Evans, Scri][ka Minoa 1, 83; Sethe 147.— Ob etwa irgendwie eine Einwirkung des Tierkreisos oder der Mondstationen
vorliegt, lasse ich dabingestelU, Da6 -Tierkreis und Mondstationen (Weidner,
QLZ. 16 [1913], Sp. 151b) Jetzt fiir die Zeit vor Erfindung des Alphabets nach-
gewiesen sind, also eine chronologische Unmoglichkeit nicht mehr obwaltet, mag
immerhin erwfihnt werden.
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das Jahr 1000), etwa gleiclizeitig iiiit der Entstehung des Israeli-

tischen K6nigtums“, ware die phSnizisclie Scbrift dann aueh Oifent-

lich aufgetreteii.

Da6 aber eine solche Erfindung ein halbes Jalirtauseiid lang

bestanden baben sollte, obne irgendwelcbe Wirkung zu binterlassen, 5

batte m. E. wenig Wabrscheinliclikeit fur sicb^).

Wir kdnnen nun aber zunacbst von Setbe’s Standpunkt aus za

einem Terrain gelangen, der diesen Zwiscbeiiraum ganz wesentlicb

verkiirzt.

Setbe selbst verwies auf die Isrueliten, „die nacb ibrer Stamm- lo

sage vor ibrer Einwanderuiig in Palastina in Agypten, im Lande
Oosen, am Ostrande des Nildeltas, gewohnt baben sollen“.

„Die Einwanderuiig in Palastina setzt man®, — so Setbe —
„jetzt in das 14./ 13. Jabrbundert v. Obr. Wenn man das tut, so

inu3 man fur den tlbertritt der Vorviiter der Israeliten nacb Agypten is

nacb einem wesentlicb fruberen Zeitpunkt sucben und kommt dann

zu der ’Anscbauung, da3 der sagenhafte, in seinem Kern aber un-

zweifelbaft historiscbe Aufentbalt der Israelite!! in Agypten nicht

nur seinen bistoriscb wobl beglaubigten Yorliiufer in der ,Hyksos^-

invasion gebabt babe, sondern aucb, daB Josephus jenen Aufentbalt 20

der Kinder Israel ,Yielieicbt mit mebr Recbt als man jetzt nocb

denkt‘, mit der ,Hyksos‘ invasion zusainmengebracbt habe“.

Der Ansatz der Einwanderuiig in Palastina im 14./13. Jabr-

liundert berubt auf der Gleicbsetzung der in den Briefen von Telb

el-Amania unter Amenophis III. (ca. 1415—1380) und IV. erscbei- as

nenden Habiri mit den Hebraern, Diese Gleicbung ist zweifellos

richtig. Ealscb aber ist die Identilikation dieser Hebraer mit den

Israeliten. Vielmebr bandelt es sicb bier um die Hebraer im wei-

teren Siniie, „unter denen sicb zuerst als*Volksgebilde Lot und Isaak

1) tibrigens sind auch die Hyksos von babyloiiiscben Einfliissen scbwerlich

ganz freigebliebeii. Manetho’s Na<-hricht, dafi Salitis, der ersto Kdnig der Hyksos,

die ostlieben Gebiete aus Purcbt vor den Assyrern gesichert babe, erhalfei, einen

guten Sinn, wenn man bedenkt, dafi seit der Zeifc der Logographen fiir Baby-
lonien und dessen Bewobner dor Name Assyrion eintritt, weil unter Darius die

beiden Gebiete eineSatrapie bildeten, die den Namen Assyrien fUhrto, wkhrend
Babylon deren Hauptstadt war, worauf icb wiederholfe hingewiesen babe (Woohen-
schrift f. Mass. Pkil. 1900, S. 162 Anm. 6 ; Klio I [1901], 270 ff.). Dor Titel

hP Ifi.wt Jiaiut) „Herrscher der (,Fremd‘- odor jWiisteu^- oder ,Gebirgs‘-)

Lander den die Herrscber dieser Eindringlinge neben den alten agyptischen

meines Eracbtens eine direkte Nachbildung des uralten

I . i!i;: d kurkurra == akkad, ^ar mdtdti „Kdnig der Lander^, den die

babylonischen Kassitenkdnigo, die (s. meine Zwei Hauptprobleme^ S. 104, Anm. 3

und was dort zitiert) ihre Herrscbaft speziell auf Nippur, die VerehrungsstHtte

des Enlil, des ^Herrn der Lander“ stuizten. Es ist eine Streitansage der
Hyksos gegen die Babylonier, deren Gebiet sie ja anseheinend bis nacb

Bagdad bin sicb unterworfen baben. Naheres andernorts. Griffith, W. M. Miiller

und Setbe (AZ, 47, 84 f. und Urspr. d. Alphabets S. 137 Anm. 1) betraehten

den Namen der Hyksos wobl mit Recbt als eine Yerderbuis dieses Titels, was
Ed. Meyer {QA, I® 2, § 303, Anm. S. 314 f.) bezweifelt.
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trennten. Innerlialb Lots gelangte dann ein Teil fruber zu seBbafter

* Geschlossenheit als der andere; Moab, sonderte sicb von Ammon,
dem weniger begiinstigten Reste, welcher in nUberei’ Verbindung

mit der Wiiste und dem Wiistenleben blieb. Abnlicb war in Isaak

5 das Verbaltnis von Edom und Israel/ Racbdem Edom sicb konsoH-

diert batte, blieb nocb ein unverbraucbter Rest zuriick wie ein

lockerer Scbweif an einem festen KSrper . . . Das war Israel im
embryonischen Zustaiide* ^). Die in den el-Amarna-Briefen genannten

Habiri waren also diese Hebr^er im weiteren Sinne, von denen sicb

10 dann die Moabiter, Animoniter . imd Edomiter absonderten, wabrend
die nacbmaligen Isi-aeliten um diese Zeit unter Amenophis IV. nacb

Agypten ubertraten -j.

Von dieser Gleicbs^tzung der gabiri mit den Hebraern im
weiteren Sinne (im Unterscbiede zu den Israeliten) sagt Grunkel®)

15 in seiner Besprecbung meines ^Israel® (S. 35 ff.) mit Eecht, daB ieb

sie seinerzeit als erster behauptet babe^) und daB sie jetzt ziemlicb

allgemein anerkannt ist. —
Icb babe ferner gezeigt^), daB die Erwiibnung des Stammes

Israel auf der Siegesstele Memeptabs keineswegs zu dem Scblusse

20 zwingt, es sei der Isrs,el damals scbon in PaMstina an-

wes^d gewesen,, daB sie vielmebr sebr wobl zxk der alttestament-

Hcben Auffassung paBt, die in Memeptab (regierte von ca.-1234

ab) den Pbarao des Exodus, wie in seinem Vater Ramses IL den

der Bedriickung, erblickt. Wenn wir — immer von Setbe*s Grund*

25 anscbauung aus — einem kanaanaiscben Volksstamm, der zeitweilig

in Agypten lebte, die Erlindung des pbbniziscben Alphabets zu*

scbreiben wollen, so brauchen wir also nicbt bis in den Beginn des

16. Jabrbunderts oder nocb weiter zuruckzugebenj sondern konnen
die Wende des 13, und 1^. Jabrbunderts als den Zeitpunkt be-

80 tracbten, an dem die Israeliten diese Erfiudung aus Agypten mit

sicb nabmen, um ibr spHter bei ibrer Einwanderung in Kandan zu

allmabliger Ausbreitung zu verhelfen.

IJnd es bedarf keiner weiteren Ausfuhrnng, wie sebr sicb, von
Setbe*s Anscbauung auS, gerade die zweifellos bistoriscbe, wenn aucb

85 von Sagen nmrankte®) Gestalt des Moses, der mit der S^gyptiscben

Priesterscbaft in naberer Piiblung stand, oder eine PersQnlicbkeit

aus seiner Umgebung fdr den Urbeber dieser Erfindung geeignet

baben wbrde.

1) Weliban&en, Israel, u, Jild, GeschiclUe* B. 10, 12 ff. — Lehmann-
Haiipt, Israd S, 29 h

2) DarGber liegt m, E. eine nrkuiidliebe Nacbricht vor in dora Beriebt

nebst Daratellang Gber die Aufnahme von Aaiaten nntor Amenophis IV. dnrch
Harembeb als Oberfeldberrn, Bres^ted Afio. Mecords HI, ^26 it; lUnke bei

Grefimann S. 249 S. da^n KUo IX (1909), S. 260.

3) KLio XIV (1914), B. 262,

4) Diese Zeitschrift Bd. 60 (1896, S. 326), Ygl B6hl, Kanaander und
llehrder. 5) hraM S. 86 ff., 292 f,

6) hmd S. 55 it
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Aber wie schon angedeutet, Sethe^s Grundanscbauting .orregie

rair Bedenken, und aucli der dergestalt wesentlich eingeschranktc

Zwisclienraum zwisclion der Erfindnng iind ihrer ersten crweislichefi

Verweiidung erscbieii niir noch erbeblich zu grofi.

Es ist ja eine neuerdings besonders von Ed. Meyer wiederbolt 5

betonte Erscbeinnng, daB grundlegende Neuerungen auf kulturellem

GTebiete in liberrascbend kurzer Zeit eineateils zu verbaltnismaftiger

Vollkommenbeit gelangen, andererseits eine weite Verbreitung und
Verwendung finden. So wiirde aucb diejenige Auffassung am meisten

befriedigen, die die Erfindung des pb6niziscben Alphabets seinem lo

ersten belegtem Anftrelen nicbt allzulange vorausgelien lieBe. Frei'

lich wird man ibm „bei seinem ersten Auftreten in Inschrifteii ein

gewisses Alter im Gebraueh" zugesteben mtissen^), aber aus deni

angeftihrten Grand e wird man dieses Alter schwerlich gleicb anf

mehrere Jabrbunderte zu bemessen braucben.)> i§

Setbe bat aucb diese Mdglicbkeit in Betracht gezogen, aber

dagegen eingewendet, dab in diesem Falle unmittelbar vor dem
wirklicben inscbriftlichem Auftreten der pbdniziscben Buebstaben-

scbrift und ihrer Rezeption durcb die Griecben, sie wohl oder iibe]

in der Keilscbrift ibre Vorgiingerin geliabt haben miisse und sicb 20

deren vorbildlicbem Einliusse kaum babe entzieben konnen, wenn
man nicbt eine scbriftlose llbergangszeit, in der die Keilscbrift vSllig

in Vergessenheit geraten sein mlifitej fiir die kanaanSiiscben Lilnder

annebmen will.

Dieser Einwand ist grobenteils scbon oben (S. 70) widerlegt 25

worden, insofern eine Bekanntscbaft mit der Keilscbrift beineswegs

zur Ausbildung besonderer Yokalzeicben zu fuhren brauobte.

<lfur die Zuweisung der Erfindung in die Zeit um 1100 spracb

aber folgende Erwa^gung.

Tatsacblicb war um diese Zeit in PaMstina sowobl der Egyp’ aa

tisebe wie der babyloniscbe EinfluB auf einem Tiefstande angekommen,
wenn nicbt vdllig gescbwunden. Das Yerhalten Zakar Ba‘als, des

Fiirsten von Byblos, gegentiber Wen-Araon, zeigt mit verbluffen-

der Deutlicbkeit, wie unter den sjiateren Ramessiden jeder entfernte

politisebe Herrsebaftsansprueb Agyptens auf das Sebnddeste ab- as

gelebnt wird^).

Zeitgenossen Ramses XI. und Wen-Amons waren nacb der Liste

der EdomiterkQnige Hadad I. (Regierungsbeginn um 1122) und
Gideon (um 1120— 1080)^). Der Beginn der Eroberung Kanaans

durcb die Israeliten wird in die Mitte oder kurz vor der Mitte des 40

12. Jabrbunderts v. Cbr. anzusetzen sein^).

Dadurcb, daB die Einwanderung in Kanaan erfolgte, als die

agyptisebe HeiTschaft iiber Palastina bereits ihr Ende erreiebt batte^

1
)
Lenormant, Uedphahet Phinicien I, 130; Hirscbfold, Reemt ThebrieB

of the Origin of the Alphabet JRAS. 1911, 963 ff.; Sethe S. 97 (vgl. S. 96

und Anm. 1).

2) Israel S. 48 ff. 3) Ebd. S. 82 f. 4) Ebd. S. 50 f.
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erklUrt es sicli vollkomiiien, daB im ganzen Alten Testament keine

Erinnerung an ein einstiges agyptisches Regiment in Paliistina er-

kennbar ist^).

Gerade in dieser Periode fehlte es aber aucb am Eupbrat und

0 Tigris an einer einheitlichen nnd festgefiigten Regierung, die die

den Agyptern entgleitenden Ziigel der Herrscbaft hatte aufnehmen

kbnnen. Und so waren seit etwa der Mitte des 12. Jabrbunderts

gerade die fiir eine seibstandige staatlicbe Entwickelung PaMstinas

unerlaBlicben Bedingungen gegeben — der gleiclizeitige Niedergang

10 der beiden fubrenden GroBmachte am Nil nnd im Zweistromland^).

In einer Zeit, da Palastina von den Agyptei'n sieb selbst tiberlassen

war, setzten sicb, wie die dem kretiscb-mykenischem Volker- nnd
Kultnrkreise angebbrigen Philister und Pbbnizier, so die bebraiscben

Israeliten vom nordlicben Moab ber in Kanaan fest, nnd die Ent-

15 wickelung der pbilistaiscben Piinf-Stadte, wie die Israels nnter den

Ricbtern nnd znm Konigreicb, wnrde durcb die beiderseitige

ScbwUcbe der Staatswesen am Nil nnd im Zweistromlande bedingt.

Was von der politiscben Entwicklung gilt, kann aber aucb in

gewissena MaBe fiir die knltnrellen Errungenscbaften in Betracbt

20 kommen. Uas kultnrelle tJbergewicbt Agyptens nnd Babyloniens

macbte sieb weniger fublbar. Das Bednrfnis eigener Anfzeicbnnngen

nnd einer dafiir geeigneten Scbrift regte sieb. Die kanaanaiscben

Lande waren sieb selbst iiberlassen, zeitlicb and brtlicb war ein

gentigender Abstand von der einstmaligen unmittelbaren Einwirkung
^25 nnd Verwendung wie der agyptiseben so der babylonischen Knltur

vorbanden. Zn internationaler nnd offizieller Korrespondenz, fiir die

die Keilscbrift notwendig gewesen ware, war wenig AnlaB mebr

vorbanden. DaB andererseits die nachbarlicben Beziebnngen zu

Agypten nie vbllig anfgegeben wnrden, lebrt das Beispiel Wen-
m Amons nnd zeigen in etwas spaterer Zeit die Versebwageimng

Hadads^) von Edom, Salomos^) nnd Jei^obeams^) mit agyptiseben

Ebnigen. Der erstgenannte nnd der letztere batten als Fiiicbtlinge

am agyptiseben Hofe gelebt. Agypten war die gegebene Znfluebt

fiir Gegner der in Palastina berrsebenden Zustande, nnd daB die

n Pbaraonen diese Fiiicbtlinge an sieb zu halten snebten, war durcb-*

ans verstandlich. ^

So nabm ich an, daB das pbonizisebe Alphabet niebt allznlange

vor 1100—1000 V. Obr* in Pakstina entstanden sei. Der Erfinder

ware mit der agyptiseben Scbrift nnd ihren Prinzipien naber bekannt

40 gewesen, durcb die er znr Ausbildnng einer von links nacb reebts

laufenden konsonantiseben Lautsebrift gefiibrt wnrde. Er kann sebr

wohl aucb die Keilscbrift nnd ibre Eigentbmlicbkeiten gekannt baben,

obne daB er desbalb zur Darstellung der Vokale als gesonderter

Einheit gefuiirt zn werden branchte, wiibrend er mSglicherweise fiir

1) Israel S. 52. 2) Ebd. S S. 3) Ebd. S. 66.

4) Ebd. a 66. 5) Ebd. S. 68 f.
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die Keibenfolge der Bnclistabeii von der babyloniscb - assjriscben

Zeicbenordnung eklektisch Gebraucli macbte.

Damit waren wir der naifilicben Notwendigkeit iiberboben gewesen,

dem Alphabet vor seinem ersten belegbaren Auftreten fiir die Dauer
von einem balben Jabrtausend nur ein Leben vollig im Verborgenen 5

zuscbreiben zu miissen. Es ware erfunden worden, kurz eke es

flinit dem Zurucktreten des babyloniscben Einflusses (gegen das

Jabr 1000) etwa gleicbzeitig mit der Entstebung des israelitiscben

Kdnigtums aucb offentlich in den Inscbriften bervortritt“ (Setbe

S. 188). Und ebenso wird die Annalime, es sei das Alphabet direkt lo

anf agyptiscbein Boden entstanden, entbebrlich* Gegen sie spricbt

iieben anderen Bedenken die Erwagung, daB neue Entwickelungen
sich immer leiebter in einem gewissen Abstand von den Zustixuden,

liber die sie binausfubren
,

vollzieben; die in Agypten lebenden

Kanaanaer, so sollte man denken, wiirden ans Agypten weit eher i&

die Bekaniitscbaft niit der agyptiscben Kurzscbrift, dem Hieratiscben^

•denn eine Neuerfindung mitgebracbt haben, die — in den auBeren

Formen von der llgyptiscben Sebrift vollig nnabbiingig — dem
inneren Prinzip nacb eine starke Integration bedeutet batte.

Agypten bat aucb das Scbi^eibmaterial geliefert: Wenn Wen- 2 i^

Ammon fur die Zedern, die er in Bybios zu besorgen bat, unter

anderem 500 Kollen Papyrus liefert (vgl. ob. S. 52), so seben wir,

daB Byblos bereits in jener Zeit fiir die Gescbicbte des Buches,

das ibm seinen Hainan verdankeii sollte ^), bedeutmigsvoll zu werden
begann^). BaB damals ’scbon das Alphabet erfunden und in Ge- 25

braucb gewesen sei, mocbte man annebmen, obne es beweisen zu

kQnnen. Gerade in einer der pbdniziscben Hafenstadte, die mit

Agypten in dauerndem Verkebr standen, — Byblos steht unter

ihnen mit in der voi’dersten Linie —
,
werden ja die fiir den Erfinder

und die Erfindung unerlaBlicben Yorbedingungen in hervorragendem so-

MaBe vorbanden gewesen sein.

Es erscbien keineswegs ausgeschlossen — wenn natiirlicb aucb
keineswegs sicber —

,
daB gerade die Phonizier, die nacbmals das

Alphabet zu den Griecben bracbten, aucb diejenigen waren, die seine

Grundprinzipien den Agyptern alagelausebt und seine Gestaltung si>

vollzogen batten, wie es die Tradition des Altertums will.)

lY,

[Die gi'oBe prinzipielle Bedeutung der beiden amerikaniscben

FUlle von Scbrifterfindung tritt nun in ein neues bellercs Licbt

durcb die von Flinders Petrie entdeckte, mit bOchster Wahr- 40-

1) Dafi Schescbonk bei seinom ^Suge gegen Kelmbeam dem Kordreiche

zu Hilfe gekoramen ist, babe ich Israel S. 70 ff. gezeigt; ii. a. hat mir darin

Gunkel beigestimmt {Klio XIV, S. 262),

2) Sethe S, 142,

3) Vgl. bereits Israel S. 76, oben S. 52.
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sclieinlicbkeit in die Hyksoszeit zuruokgehende S i n a i -Schrift, in

ihrer Deutung durch Gardiner, wie sie uns Sethe yermitteli

Denn ihr Erfinder hat die Zeichen des Alphabets den agyptischen

Hieroglyphen b i 1 d e r n ohne jede Rucksiclit au£ deren laut-

sliche Bewertung im Agyptischen entnommen und hat

&ie akrophonisch nach ihrer semitischen Bezeichnnng verwertet —
nb3>3 „Herrin“ wird ausgedruckt durch die Bildzeichen Haas (ag.

prj und k.t) == spSterem Beth^ Auge = ^Ajin^ Strick = Labad ?,

Kreuz = Taw —, ist also ahnlich wie nachmals Sikw§;yi yerfahren,

10 der fiir seine S i 1 b e n - Schrift z. T. lateinische Bpchstaben,
unbekiimmert um deren Lautwert yerwaiidte, und er schrieb bald
links-, bald reehtslaufig, wie der Erfinder der Aymara-
Hie r oglyphenschrift bustroph e don. Beides befremdlich

fiir diejenigen, denen die amerikanisehen Schrifterfindungen unbe-

16 kannt blieben. Setho ging bisher von der Voraussetzung aus, daB

bei der Ubernahme die Zeichen mit dem Lautwerte, der ihnen ur*

spriinglich zukam, iibernommen sein mliBten. „An die Mdglichkeit

einer rein kuBerlichen Zeichenentlehnung aus dem Kreise der nicht-

alphabetisehen (agyptiscben) Zeichen vermochte ich gerade wegen

5S0 der inneren Abhangigkeit der semitischen Buehstabenschrift yon

den • agyptiscben Lautzeiohen (Buohstaben) nicht zu denken. Eine

solche Entlehnung hatte ja auch aus jeder andem Schrift, die noch

keine Zeichen fiir einzelne Laute besaB, erfolgen k5nnen“^). —
Sethe bemerkt ferner (S. 462):

25 „Die Ereiheit im Wechsel der Schiiftrichtung wird bei der

altsemitischen Schrift, die uns jetzt durch die Benkmiiler vom Sinai

bekannt geworden ist, wie bei den Agyptern nur auf die Denk-

maler beschrankt gewesen sein. Als Schreibschrift
,

die sich der

Papyrus, der Tierhaut oder des Ostrakons und der Tinte bediento,

30 wird dieselbe Schrift dagegen, ebenso wie das Hieratische und spater

das Demotische A.gyptens nur in einer Riehtung geschrieben worden
sein, yon rechts nach links in wagereobten Zeilen. Die spatere

,
phdnizische Scbrift, wie sie uns auf den Denkmalern des 10./9. Jahr-

hunderts v, Chr. mit alien Anzeichen einei; abgenutzten Schreibschrift

35 entgegentritt, wird aber naturgeraS.B auf diese wirkliche gebrauchte,

linkslUufig geschriebene Schrift zuruckgehen.^ Der SchluB wire!

"richtig sein, aber daB die BeschrS<nkung des Wechsels in der Schrift-

richtung auf die DenkmUler theoretisch unzutreffend ist, lehrt das

Beispiel des auf Tierhaut bustroph edon schreibenden Er-

40 iindei*s der Aymara- Schrift.

In diesem Lichte betrachtet erscheint auch die Parallele zur

Entstehung der beiden „nieroitischen Schriftsystenie“, auf die Sethe

{Sinai-Schrift^ S. 467 ff.) hinwexst, minder iiberraschend, wenn auch

iliiBerst iehrreich, sowohl was die Bildung und Entlehnung der Schrift-

1) Sethe, Sinai-Schrift S. 465 ff.

2) Ebenda S. 456.
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zeichen augelit wie hinsiclitlich der Schriftriclituiig. Wir siiid nun
in der Lage analoge Yorgange aus der Hyksoszeit, der rSmischen

Kaiserzeit und ans dem 19. Jaiirhundert zu vergleichen.

AuBer den genannten Pnnkten nenne ich als einer ErSrtemng
im Lichte besonders von Sikwayi Beisi^iel bedlirftig noch folgende 5

Fragen.

1st die Sinai-Schrift als der Anfang des semitisclien Alpkabeis

Oder als ein Yersucb. zu betrachten, der in der spateren semitiscben

Scbrift seine direkte Fortfulirung gefunden bat (Setbe S. 449f.)?

. Und wann ist dann die letztere geschatten worden ? Kommen etwa 10

-dafiir die von mir S. 66£ angestellten Erwagungen in Betracbt?

Ist es ferner prinzipiell geboten, mBglichst viele der semitiscben

Bucbstabenzeicben aus' den sinaitiscben Formen herzuleiteii oder bat

man an eine Yerbiiidung von Entlebnung und freier Erfindung der

auBeren Formen wie bei Sikwayi zu denken?^) 15

Aucb auf das Yerbaltnis des nordseraitischen zum siidsemitlscben

Alphabet und beider zur Sinai-Scbrift-) sowie auf einige Punkto

in der Herleitung des griecbischen aus dem nordsemitiscben Alphabet

wird sich die Erorterpng zu erstrecken baben^).]

1) Vgl. Settle, ISinai-Schrift S. 444tV., 466, 459 f.

2) Ebenda S. 457£F.

3) Bei alledeiii wird aucb auf die iuzwischen erschienene Scbrift vou
H. Bauer, Zur Kntziff'erung der neuentdeckten 8maischrift und zur JEkit-

stehung des semitischen Alphabets Bdzug zu nehmen sein. (Zusatz vom
Dezember 1918.)

(Wird fortgesexzt,)
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Al-Farazdak’s Liedei' auf die Muhallabiten^).

Eine Nachlese.

Von

P. Schwarz.

Ferazdak's Lieder waren dein Verfasser der voiiiegenden Unter-

sucliiing ein wichtiges Mittel fiir die Bearbeitung und Beurteilung

der Lieder des ‘Umar ibn abi rebi'a. Beim Ei'scheinen der Arbeit

liber die Muhallabiten-Lieder Perazdak*s ergab ein flucbtiger Ein-

5 blick, dab dort wesentlicbe Punkte anders aufgefabt warden. Icli

war geneigt dem Kenner des ganzen Biwans das tiefere Verstandnis

des Dichters znznerkennen
,
liatte aber den Wnnsch, den dann bei

inir voranszusetzenden Fehlerquellen naher auf den Grand za geben.

Allmahlicb erstreckte sicb die Kacbpriifang auf den ganzen Umfang
10 der A^rbeit. Erscbwerend wdrkte die Anfubrung der ans Boacber’s

Ausgabe genommenen Stellen naeb Zabl des Gedicbtes and Verses,

obwobl Bpucber‘^) im Text nur Seitenzablung bat; so muBte der

Beginn des Gedicbtes erst mit Hilfe der Ubersetzung festgestellt

werden. Weitere Griinde fiir die Verzdgerung ergeben sicb un-

15 ausgesprocben aus dena Gesamtergebnis der Nacbprufung. Die Zu-

sammenstellung aasgew§.blter Verbesserungsvorscblage wdrde ein

eindruckvolleres Bild ergeben, fiir das Verstandnis des Dichters

bringt es jedocb grSBeren Nntzen, wenn auch die Kieinarbeit be-

rdcksiobtigt wird.

20 S. 695 (I, 1 = B. 85, 9). Die Beziebung der Praposition ^
bier and in den folgenden Yersen diirfte etwas anders za fassen

sein. In ^ liegt ^ des Teiles vor: „nacb

anserer Erfabrang bestehen die Azd aus Zwiebel and Knoblaacb“.

Aucb 6erTr macbt den Azditen ZwiebelgenaB zum Vorwurf (Diwan
25 II, 17, 4). Wie unangenehm dem Araber nocb in der spateren Zeit

der Zwiebelgerucb war, zeigt Ibn ^aukal in seinem Urteil dber den

starken Verbraucb der Pflanze in Palermo (B. G. A. II, 86, 21). Den

1) Vgl. ZDMG. 59, 595 ir.; 60, 1 ff.-

2) Tm folgeiidon mit B. bezeichnet.



Schwarz, AUParazdak'n Lled&r auf dm MtihallabUen. 81

GenuB des Knoblanchs tadelt Ferazdak auch bei den Sa‘d (B. 11, 14).

Bel BubarT wird Muhammed eiii Aussprucli zugescbrieben, der Leuten,

die Knoblauch gegessen baben, das Betreten der Moscbee untersagt

(III, 187, 17)^). Zwiebel scbeint da beliebt gewesen zu sein, wo

Fiscbe als Nabrung dienten, Knoblauch da, wo man Dattelwein trank. 5

Der zweite Halbvers
: ^ wird eiii

des Ausgang.spuiiktes ini Siiiiie der Begriindung enthalten
:
,und

sind die niedrigsten Menschen infolge von Scbmutz und Scbmacb“.

Ein des Ausgangspunktes liegt wabrscbeinlicb auch im

zweiten Verse vor: sUii ^s6 ^ 10

^(Scbiffer sind es,) in deren Barte das Spritzwasser von Hok und

Teer (des Schiffes) aus emporspritzt". Bas Objekt, etwa ^scbinutzige

o

Wasserteilchen“ ist dann unterdriickt. Mbglicb ware auch ^ partitiv

zu fassen und darin das Objekt zu 2:u seben
:
„das Spritzwasser

treibt Hok(-Fasern) und Teer in ibre Barte**. Ein intransitiver 15

Gebi*aucb des Wortes (H. iibersetzt: „in deren Biirte sicb

ergieBt der Giscbt") ist nicht anzunebinen.

S. 596, Z. 1 b

Ct

Vers 3 (B. 85, 11) dient wiederum zur Begriindung — fiir

—
,
nicht, wie in der "Obersetzung gescbieht, zur Einfubmng 20

des Pradikates von Die von Boucher gebotene Form ist

A ^ oi s

auffilllig; zu erwarten ware als Plui^al y^\ zum Sg. wahrend

von der PI. \c>\ lauten wiirde. Uin ein „Verdecken der mann-
A A St

lichen Scham init Palmblattern“ handelt es sich nicht, man hat an

die im Persischen Golf im Sommer auftretende schmerzbafte Dehnung 26

des Scrotum zu denken, von der Kazwmi und Odorico de Pordenone

herichten^); die Palmbhltter dienen als Suspensorium, vgl. auch Fer.

S. 65, 13, wo das Binden der Testikeln neben dem Tragen kurzer

Hosen erw^hnt wird.

Zu S. 597: Die Verse 5, 6, 7, 15 (B. 85, 13. 14; 86, 1. 9) 30

sind auch erhalten Ag 19, 29, 3 if.

1
)
Ygl. auch KisaburT It 92, 38.

2) Kazwlni 2, 161, 17 (Iran im M.-A. [II], S. 89) und StUbe, Zur Ge-
schichte ties Hafons von Hormuz; Xenia Xicolaitaua, S. 191.

Zeitschr, der U, Morgenl. Qea. Bd. 73 (1919). 6
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\. 6 ; Harak ist die gegenuber Bender Rig gelegene Insel an

der Kiiste Persiens^); daB es zu ^Oman gebore, hat der Erkliirer

wohl nur aus dem Zusammenhang geraten-J. In den Worten
, jo-K ^ ^ 0-0 ^ w -o

, Ji4.il (j#/j4.ib „er leitet das Teakholz(‘Schiff) init liilfe der

5 festgedrehten Seile** wird man im Hinblick auf den Vergleicb niit

dem Lenken des Pferdes besser nicht an „Segeltaue“ denken,

sondern an die Seile, die das Steuer ruder bewegen, wie dies

MukaddasT in den Nachrichten uber die Schiflahrt des Roten Meeres

schildert: „in der Hand des" Steuermannes siiid zwei Seile, die er

10 naeli rechts und links zieht*^).
^

Zu V. 7 Erlauterung: „Der Leibgurt (^Uoi), ein urspriinglich

persisches Kleidungsstuck, war von den ^tJman-Azditen ubemommen
worden^. Dagegen ist einzuwenden, daB er bei den Arabern zu

FerazdaVs Zeit schon diircbaus gebrauehlich war und sich durchaus

15 nicht auf Azditen beschrankte. Schon nach Imru’ulkais (ed. Ahlw.

48, 36) ist vorausznsetzen, daB die vornehme Frau, sobald sie sorg*

Mtig gekleidet war, den Gurtel trug VIII). Der Ausdruck

begegnet im gleicben Zusammenhange wieder bei ‘Umar ibn abi

rebl‘a (197, 16). DaB es sich dabei nicht nur um eine literarische

20 Ubernahme handelt, zeigen andere Stellen bei ihm (13, 11 und 282, 5),

aus denen sich auch ergibt, daB der „Gurt“, wenigstens auf der

Riickseite, Teile unterhalb der Taille bedeckte. Fur den Gebrauch

des nitdk bei den Kurais in fruherer Zeit spricht der Beiname der

Toehter des Abu Bekr, Asnia% die ^‘iLLUl olo genannt wurde,

25 worauf schon Dozy hinweist'^). Bei den Hudail bezeugt den Ge-

brauch der Tor Muhammed^s Zeit lebende Abu Kabir (Ham. B.

1, 43, 18), bei den Hawazin wahrscheinlich der im ersten Jahrh. d. H.

lebende Humaid [ibn Taur] (TA. JO, 16, 9). Dafur, daB der Gurt

von den Persem ubemommen sei, kenne ieh keinen zwingenden

so Beweis. Nicht der Gui^t an sich gehort bei den Arabern zur per-

sischen Tracht, sondern nur als Bestandteil der Manner kleidung

;

zu d<^r Imru’ulkais-Stelle (40, 31) gibt die Prosa eine Bestatigung:

bei Ibn Wadih (Hist. 2, 162, 14) wird erziihlt, wie einem persischen

Anfiihref der Gurt abgenommen wird, und als Geldkatzen dienen

85 Gurte in der Umaijadenzeit im Zweistromland nach einer Erzahlung

der A^nT (4, 157, 7). So ist vieReicht auch der Gurt des Wein-
verkaufers bei Aswad ibn Ja‘fur (Mufadd. 37, 22) gemeint^).

1) Ygl, Ibn Hordadbih 61, lo (Iran [JI] S, 85}.

2) Ebenso sucht Ibn HilUkan (C 1, 635, 3 v. u.) das in Sudpersien gelegene

Oannaba in Bahrain. 3) Muk. 12, 4.

4) Vetements 420. 6) Zu vergleichen ist Matth. 10, 9.



Schwarzi Al-FarazciaJf» LmUr auf die Aluhallabiten. 8B

niui) hier iiuBtirer Plural sein, der Hinweis auf die

LA. 13, 264 gegebeiie Form mit der gieicheii Konsonantenfolge ist

durcbauft abzulehuen, sie ist dort deutlicb als gekennzeichiiet,

im Verse des Feraz'dak verbietet das Metrum die Lunge der ersten Silbe.

« 1

Die Unterscbeidung zwischen und

^ bezeichnet ebenfalls die Tiefe, niobt die Weite der Flut,

Zu S, 598 V. S: ^LjJb -aJLj kann nicht bedeuten

:

^ o : t-?: **

„er verkundet die Winde und vvajs sie briiigeu*‘, U* fuhrt einen

Zustandssatz ein: ^er gibt Nacbricht iiber die Been, noeb ebe sie

5

an ihii gelaugt sind**, damit die Steuerung reebtzeitig gewendet lo

5 O ...w

werden kann. Fine vierte Form ist dureh das Metrum aus-

geschlosseti.

Der Yergleich des auf dem Muste Ausschau baltendeii See-

niaiins mit dem Eutersebutz des Milcbkamels ist durebaus niebt

^sebwer verstandlicb‘‘, ob man mm die einfacbere Form, die Quer* is

bOlzer am Enter dureh einen Faden befestigte und so das Junge

vom Saugen abbielt, berucksiebtigt, oder die andere Form, die im
Dmwickeln eines Zeugstiickes um das Enter bestand. Im erstereii

Falle wird die Eae des Sebiftes mit dem (Juerholz des Eutersebutzes,

der tauclija^ verglicben, Arme und Beine des Sebiffers, die diesseit 20

und jenseit der Eae berabbiingen
,

den viev Euterzitzen
,
wiibrend

der Eumpf mit dem Leibgurt dem vom Faden umscblossenen eigent*

lichen Enter entspriebt Denkt man dagegen an die XJmwicklung

der Euterzitzen mit einem Zeugsttick, so empfieblt es sicb, an einen

Mastkorb zu denken, wie* Boucher es tut. Dami ist der Vergleicb 25

allgemein gebalten; der Sebiffer (im Mastkorb) gleicbt dem (von

einem) Eutersebutz (umgebenen Kameleuter). „Anbaltspunkte dafiir,

daB man damals schon MastkSrbe gebabt babe^ lassen sicb aus

Ferazda^s Zeit m. W* allerdings niebt mit voller Sicberbeit geben.

Den altesten Beleg fur den Mastkorb diirfte MukaddasI bieten^) yo

und zwischen ibm und Ferazdak liegen nahezu drei Jabrhunderte.

Indessen triigt der Mastkorb bei MukaddasT wabi'scbeinlieb eine aus

dem Persiseben stamineiide Benennung, von de Goeje zu

pers. gestellt; auBerdem erwilbnt er ibii bei der Sebiffabrt

im Eoten Meere. Es ist also wabrscbeinlicli
,
daB niebt nur der :j 5

Name, sondern aucb die Sache von den Persern zu den Arabern

kam und die Yerwendung. im Persiseben Golf der im Eoten Meere

1
)

12
,
3 ,
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.

zeitlich vorangiug. Endlich dient der Mastkorb nacb Mukaddasl's

Bchilderung nicbt etwa als Ausguck fiir einen Scbilfsjungen, sondern

der Kapitan sitzt doi^t uiid erteilt Yon da die BefeHe zur Stellung

des Steuerruders. Es ist nicbt anzunehmen , daB der Kapitan den

6 verantwortungsvollen Dienst in einer anf die Daner ermattenden

Umklammerung der Kae yerseben bat.

y. 9: Xsuo gibt scb on Boucher, der es aucb als poetisebe

Umformung des gewdbnlichen ansiebt; nun ist Sufra der

Name einer Frau (der Mann ist nacb seiner Tocbter benannt), also

10 ist statt der wenig wabrscbeinlicben Form fiFdl fiir ein weibliebes

Wesen wabrscbeinlicb die ublicbe Femininbildung fa^dli zu setzen,

%
also JjuD zu lesen.

Zu dem Gaf-Baume vgl. L. Hirscb, Beisen in Siidarabien, B. 120,

wonacb er zur Gattung der Mimosen geb5rt, kurze, gefiederte und

15 nur wenig Scbatten bietende Blatter bat und eine ziemlicbe Hobe

bei ki-affciger Stamnibildung en-eichen kann (Gegend im NO. von

Makalla).

Zu S. 600, y. 18: ‘Antara 10, 2 ist nicbt von der ,Leiche

eines erscblagenen Stammesgenossen" die Bede, sondern von einem

to yerwundeten^ den die anderen umgeben. Das zeigt nicbt nur die

Einleitung bei Ablwardt S. 214 zu Gedicbt 10, sondern aucb im

Gedicbt selbst y. 4: „wenn er gesundet“.
} >

y. 14: Das aus Bouchers Ausgabe ubernomniene qjOwj diirfte

in qjOsJ zu andern sein
,

in der Bedentung „religios verebren^ ist

25 m, W, nur der erste Stamm belegt; die yerbindung mit dem

Akkusativ der Gottheit bezeugt Ibn Doraid 84, 10. — Die

bedeutet nicbt ^sicb^ bekennen zu etwas", sondern als Augenzeuge

zugegen sein
;
„euer Vater bat n"icbt an den gottesdienstlicben Feiern

von und Nizar teilgenommen®. Noob in der spateren Spracbe

so ist die das „Gott scbauen** vgl. Nlsab. 1, 70, 38.

y. 15: Die Andemng des von Boucher gebotenen

Jj Jjo iif JjCJ ist nicbt notwendig.

S. 602 zu y. 8: Bekri 585 L 580.

S, 608 zu y, 5 : ist nicbt „von haBlicber Gestalt*
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o £

fcondem von unedler Herkunft^). es wird erklart durch

O ^ ^ o -

uud den Gegensatz bietet Ahwas (Ag 4, 46, 16):

.-Uys und im Mufassal wird angefiihrt (104,12) als

Beispiel fiir die Verwendung des passiven Partizips der abgeleiteten

Stiimme als Ortsbezeichnung. — „Kam. 612“: L 64:2. 5

> 3a-i> ^

Y. 6 sXju wird nur bedeuten: nachdem sie friiher nur

iiiit Tauen ‘sich bescbaftigt batten (sind sie rmnmebr z.u RoB ge-

stiegen); der Seemann zu Pferde ist fiir den Diebter eine auBer-

gewohnlicbe Erscbeinnng.

S. 604, zu T. 8. Die Erliiuterung: ist der Name

einer der drei &amarat (Steinbaufen) im Tale Mina, um die man
bei Gelegenbeit des Hagg einen Umlauf macbt, indem man sie mit

Kieselsteinen bewirft“ gibt zu Einwendungen AnlaB. Die Angaben

iiber Mubassab scbwanken, zum Teil wird es als eigentlicbe geo*

grapbiscbe Benennung gefaBt: als eine Seitenscblucbt der Talniede-

rung zwiscben Mekka und Mina (LA 1 , 309

,

20) oder als Tal-

niederung zwiscben dem Berge Hagiin und Mina. (Jakut 0 7, 395, 5);

daneben wird es dem Haif (der Banu Kinana) gleicbgesetzt in einer

Erklarung zu einer Tradition des Zubri (BekrT 330, 16; vgL aucb

Jakut a. a. 0.). Als iineigentlicbe geograpbiscbe Bezeicbnung ist es

„der Ort des Steinwerfens in Mina“ (Jak C 7, 395, 7; LA 1, 309, 20).

Piir diese Anwendungsweise spreeben im Diwan des ‘Umar ibn abl

rebPa die Stellen 51, 5 und 11^. If. Von der BescbrS.nkung des

Ausdruckes auf eine der drei 6amarat ist meines Wissens nicbt

die Rede, ebensowenig von einem Umlauf um die 6amarat unter 2 r>

den Gebraucben des muslimiscben Pilgerfestes. Man streitet dariiber,

ob man die Steine von oben oder von der Niederung her werfen

soli (BuljarT 1, 193, 3); ‘Abdallah ibn Mas‘ud stellte sicb, dem Vor-

bilde Mubammed's folgend, bei der groBen &amra so, daB er die

Ka‘ba zur Linken, Mina zur Recbten batte (ebd. Z. 7; 10); es ist so

die Rede vom „Stebenl)leiben“ bei der ersten und zweiten Ganira

(ebd. Z. 16.f. ; 24f.)'‘ und bei WakidT wird eine Tradition mitgeteilt,

daB Muhammed bei (der &amrat) al-Akaba die Steine auf seinem

Kamel (ktzen bleibend) warf (Wellbausen 429). Von einem U m *

Wandeln in islamiscber Zeit ist nicbts gesagt. s5

V. 9: ist kollektiv. — „Hud. 9, 17“ 1. 9, 7, — Die An*

gabe, iwi sei nacb den WOrterbilcliern aucb bei ^reparierten Scbiffen“

St • } ^ 3 > ) >1^f-

1? Darmn kaiiii B'erazdak ed. Boucher 141, 11 bagen;

• ^ j
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.belegt, ist nicht zutreffenfl Allerdings bietet Lane nnter ,a

piece of iron or brass or the like, witli which a vessel is repaired**.

DaB er aber vessel nicht in der (selteneren) Bedentung ASchitf**

meint, zeigt er durch die Verweisnng atif dort ist von einem

:> glass vessel die Rede, einem GrlasgefaB, arabisch Weiter

ist seine Beraerkung zu II zn vergleichen: vessel entspricbt

dort arabischem 5li(, das eindeutig das C4eM bezeichnet. Ebenso-
a - j i' -

wenig wird man bei Imruhilkais als „verschlossene
' ' (u y

Pforte“ denten dtiifen, Der Ausdruck findet sich Ausgabe Ahlwardt

10 4, 80 und bedeutet ,^(gleich dem) mit Eisen beschlagenen Tor“ damit

wird die Schiilterblattgrate .,des Reittieres verglichen. Die Annahme,

das Wort bedeute ^verschlieBen* seheint dnrch Freytag veranlaBt

zu sein; er iibersetzt durch repagulum, in Wirklichkeit ist es

.
in der Slteren Sprache nur als Krampe, Beschlag zu belegen. Fallt

ii> dainit der Begriff des VerschlieBens bei so erledigt sich aucb

das folgende Beispiel: Perazdak 491,2 soil

heiBen
:

„ein altes Weib mit wohlverschlossenen Zahnen", was schon

sachHch unwahrscheinlich ist. Mutarrizi (bei Lane unter II)

kennt die Anwendung des Wortes^auf eine kiinstliche Befestigung

der Zahne durch Silberklammern. Mutarrizi gehort freilich erst

dem sechsten Jahrhundert d. H. an und so kcJniite man Bedenken

tragen diese Deutung auf die Fei*azdak-Stei*le zu iibertragen; in-

dessen naeh Ibn Wadih trug schon der diitte Chalife, 'TJtman, Gold-

Hammem um die Zahne (Hist. II, 205, 15), otfenbar urn sie gegen-

uber dem als Altei’serseheinung eintretenden Lockerwerden fiir das

Kauen zu stutzen, Der Dichter spricht also im Spott von einer

„Alten mit ausgehessertem GebiB“.

S. 605, V. 10 wird das iiberlieferte

geandert. Die angebliche Stiitze fiir die Zusaminenfassung von
5.. 3 0

no wJijtA OJL:> als „ein zur ‘Ulba geformte.s Leder" kann nicht heran-

gezogen werden, denn LA 2, 119, vL Z. im Verse des Rum ait ist

die Vokalisation nicht in Ordnung, wie Metrum und Sinn zeigt.

- CK> €- S'- ^ ,

1) So aiich in Prosa Ibn Honlatlbih 1
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Fest7Ailialten ist, dafi der Vers angefuhrt wird a-ls Beleg fiir

in der Bedeutung „Verfertiger von LedergeftiBen**. Es ist zn lesen

t M ^ f ^ ) 0-0 _ 0"0 j - j: f ^

o^JL:^
1
^L:c5 S „einen Frubtrunlc, fiir den kreisrund

gescbnitten liat Hiiute der Verfertiger von LedergefaBen*^. Im A'erse

des Ferazdak ist das tiberliefei-te init zn verkniipfen: 5

,aus der Hant eiiies (miinnlicben) Kamels, das niit einem Brandmal

gezeicbiiet war*.

V. 11. „in der Hoftiitmg auf Gewinn in die Ribaba

2uruckgesteckt“ gebt anf TA zuriick
,
vgl. 1 , 394

,

38. Vergleicht

man jedocb Lebid 9, 39, wodurcb diese Bedeutnng gestutzt warden 10

soil, mit dem Verse desselben Dicbters 19, 14, so verliert die An-

gabe des Worterbncbes viel an WahrscbeinKcbkeit. An der zweiten
.-..-OHO o - o - ? '-0-0 j> - - o !&

Stelle beiBt es vom Pfeil: ^siXi

,der Jager erleicbterte ihn durcb Wegnahme der Sebne vom Pfeil-

scbafte*. So Avird an der ersten Stelle der im Gegen- i5
* o -

satz dazu steben und als „Pfeil, der mit der Sebne umwnnden ist*

zu denfen sein^). Wie icb nacbtraglicb tinde, ist diese Bedeutung

ausdrilcklicb angegeben in BataljusT’s Kommentar zxi ‘Alkama 13, 54,

vgl. Socin’s Ausgabe S. 32 (zu V. 56). — Daft manlh Tarafa S, 3

einen „Spielpfeil, der nicbt gewinnt* bezeicbne, ist durcb Huber s iio

Auffassung der Stelle (Meisir S. 2) veranlaBt, laBt sieb aber nicbt

aufreclit erbalten: g.AjUJt bedeutet nur: sie bolen den Spiel-

pfeil bervor, d. b. sie wenden sicb zum Maisir- Spiel. Hnbex'’s Axif-

.> 3 ?

fassung ist veranlaBt durcb Verkennung der Gegenslltze in iUAib und
01-- 0 3^3 0J--

andererseits k-.w.j und wobei wenn es nicbt 25

X-
0 3 3 3

mit SingTtr in zxx andern ist, jedenfalls in dessen Bedeutung,

also nicbt personlicb, zu fassen ist.

V. 12. kiki/o xibernomraen aus Boucber (31, 4) ist wabrsebexn-

licb von diesem vexdesen aus der gewdbnlicben Form dea

3 uf-
^

Wortes, neben der nur nocb ^cJlAo bezeugt wird. — sind so

nicbt ,Zeltpfl5cke“, sondern das Zeltdacb tragende Stutzen, Zelt^

n Vgl. anch Hawaii 29, 2.
’ "
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,
c> - ^

stangen, TA 1,299, 30 wird durcli nmscbrieben.

Immerhiu bleibt die Bedeutuug „grofies Zelt aus Ziegenbaaren" fur

an unserer Stelle zweifelhaft; daft eine Bienerin ein solcbes

auf einigen Zeltstangen erricbten kSnnte, ist nicbt anzunebmen.

0 Das Wort wird bier einfacb ^Scbutzdacb® bedeuten
,

der Dicbter

Tirimmab gebraucht es sogar vom Gewebe einer Spinne fAskar i,

Siiia‘atam 284, 4),

S. 607, V. 14. Die aus der Verbiiidung abgeleitete

Annabme, Ferazdak wolle ^spQttiscb^ sagen: „die Azditin ist zu

10 furcbtsam und erblickt in jedem Bachlein einen gefabrlicben Strom“

verkennt den Zusammenbang. Das genaue Gegenstiick zu der Stelle

> O ^ y O ^ ^3, ^

bietet Ferazdak S. 151, 8 von Zelten:

Dazu ist zu vergleicben 6aubarl's Angabe, Kxli sei
3^' , - ^ Cj

am oberen Teile des Berges, dagegen am unteren Teile des

15 Berges: jenes wurde also flacbe Wasserrinnsale an der Berglahne,

dieses starker eingescbnittene WasserlEufe am Fu6e des Berges be-

deuten. Wenn „der GieBbaeb der (das Wasser gleicbsam) vorwaris

jagenden Bei'gbalden da, wo er zum Ziele gelangt, die Zelte erreicbt**,

so ist dies am Fube des Berges, er wird dort zum

JO der in defer eingescbnittener Rinne die gesammelten Wassermassen

dahinwalzt und damit wirklicb Yerderben bringen kann.

Y. 15: DaB kein „Melk e i m e r *^5 also ein GeJ^B mit

weitem EinguB sein kann, ergibt sicb daraus, daB er mit dem

Tricbter gefdllt wurde, vgL Namir ibn Taulab ‘Ask. Sin. 127, 11 .
—

t6 _UJ ist nicbt „eine Milchkamelin®, sondern Plural zu —
C> •>

, ^

In der zur ErlSuterung angefiibrten Stelle bat Boucber S. 171, 4

ricbdg das bessere

In der Einleituug zu Ilia beiBt es: „trber die Yeraniassung

des Gediobtes erfabren wir im Kitab al-Agani Glaubwiirdigeres
JO als in der Einleitung zu unserem Gedicbte, Boucb. p. 63*.

Fiir die Methods literargescbicbtlicber Untersuchung bringt

diese Angabe eine gewisse flberraschung. Nacb meiner Erinnerung

liegt im allgemeinen far die Agani-tTberlieferungen der gunstigste

Fall so, daB sie mit den Oberlieferungen der Diwane ubereinstimmen.



Sahwar'jj Al-Faro ah's Lieder auf die Aluhallabileiu 89

Audi im vorliegenden Falle ist es weseatiich so. I)ie iiTtiimliche

Augabe ist dai^aus erwachsen, dafj Bouchers tfbersetzung (S. 63)

eiiien Ausdruck des arabischen Textes verkenni ^Perazdak avait

deuiande a el -Mouhalleb
,

fils d’Abou Sofra, de lui indiquer un
personnage dont le nom exprimerail une qualite 5

opposee ii son caracti^re^ soil wiedergeben die Worte (Text

S. *29
j 3) U.Ai

In Wahrheit bedeuteii diese: ,er hatte den Muhallab gebeten
,

er

moge ihm zu liebe den Namen eines Mannes unter das setzen, was
er zuriicklassen wollte“. Es handelt sich um einen zum Heeresdienst 10

bestimmten Mann, Ferazdak benutzt seinen Einflufi beim Heerfiihrer,

den Mann vom Eeldzug frei zu bringen. Die AganI erzahlen (19,

28,20): „Als Muhallab sich zum Kriegszug gegen die igLarigiten

entschlossen hatte, traf 6erir den Eerazdak und sagte zu ihm:

,M6chtest du nicht mit Muhallab
.
reden, dab er das Forschen nach 15

inir einstellt‘“. Bier ist es nicht ein Ungenannter, der sich frei

bitten lilBt, sondern der Dichter 6-erIr. Ist nun eine Naehricht

glaub wiirdiger, so ist es die im Diwan, die Beziehung auf

Gerir entspricht der in der Einleitung zu ‘Umar (IV, S. 2) be-

sprochenen Kombinationssucht der Literargeschichte. AnstoB an 2a

dein Befreiungsversuche nahm (.Tudai‘, dieser wird (S. 608, Z. 4) zu

Unrecht als „Verwandter 5aira*s% der Frau des Muhallab, be-

zeichnet. AganT 19, 28, 22 heibt es deutlich:

,Auf wen das maskuline Suffix zu beziehen ist,

zeigt Boucher S. 65, Z. 9 die genauere Angabe fiber die Herkunft 25

des 6udai‘, nach der eine Gleichsetzung mit dem in Wiistenfeld's

Genealogischen Tabellen S. 11, 31 genannten Manne gegeben ist;

es ist ein Siidaraber, Stammgenosse des Muhallab.

V. 1 Jou [Jjtij ^ \1^ soil an

jgaira sich richten und bedeuten: „Wenn du unser dich ruhmen w
willst^. Die Ersetzung der 2, fern. sg. durch die 2. mask. sg. im
Imperfekt ist sehr unwahrscheinlich

,
auber dem ‘Umar IV, S. 117

erwahnten Falle, der yielleicht auf Grund eines Personenwechsels

als 3. fern. sg. zu deuten sein wird, ist mir kein weiterer Beleg *

'bekannt. Entweder ist ein beliebiger Vertreter der Banu Ka‘b an- u
geredet, oder von ^laira in dritter Person gesprochen.

V. 2, fibernommen aus Boucher, ist entweder zu andern

in wenn es bedeuten soil: ,sie nahten sich**, oder es^ist zu

iibersetzen: „sie waren zu gering (ffir unseren Schatten)*. — Die

Auffassung von als ,uppiges MahP ist durch die 4.0

/
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angefuhrten Stellen Gedicht 279, 18 und Gedicht 381, 3 nicht zii

erweisen; an der ersten Stelle wird es vom Pamilienruhm gesagt,

etwa ,groB geartet®, an der zweiten Stelle heiBt es „die Grenzmark

3v6mie nur in Ordnung bringen ein erprobter, groBgearteter Mann“.

5 Urspriinglicher, als ^freigebig®, deutet die Verbindung mit anderem

Belegvei's TA 5,327. 32; an unserer Stelle wird es den Tor*
B eh men bezeichnen sollen. Die iDentung: ,(h6cbstens) war bei

Tins ein Tornehmer von ihnen in Fesseln
;

d. b. als Gefangener®.

wie sie teilweise mit Boucher's Ubersetziing sich begegnet. dtirfte

10 keineswegs „verfehlt“ sein.

B. 609, V. 5. soli bedeuten: „die (Bami)

Aglan mit StranBenbeinen® unter Bernfung anf LA 4,183, wo

erklilrt wird als ^Sehienbein®. Will man die beidenU
.

Ausdriicke wirklich in Beziehnng zii einander bringen, so ware im

15 Terse der wichtigste Begriff, ^UsJ!, unterdriickt nnd selbst dann

ergabe sich nnr die Bedentnng: „die ^Agl^^ der (Schienbem“)Knochen

der jnngen StrauBe®. Zum Verstlindnis des Verses hilft Hamasa

677, 20 der Ansdruck ebenfalls von den ‘Aglan ge-

sagt: „FuBschwiele des StranBes®. So spricht Ferazdak von

20 ihnen als der ,FuBschwiele der jnngen StranBe®, setzt sie also noch

waiter herab; ,unbranchhares Gesindel, wertloser Abfall® ist der

Sinn des Ansdrucks. Die Ferazdak- Stelle erlanbt anch, die von

Tibrm a. a. 0. an zweiter Stelle mitgeteilte Erkl’drung,

bedeute den jnngen StrauB®, als unzntrefFeiid zuriickznweisen. Hatte

25 Ferazdak den Ausdmck suXS^ so verstanden . so konnte er nicht

von einei' Jliyi sprechen.

Zn V. 8. .Wiistenfeld, Geneal. Tab. 1> 14® L 13.

Zu V. 9. In konnte die 3. PL fern,

des Verbum dnrch die Beziehnng anf das Pron. sntf. des Bnbjekts

so erklart werden, da dieses im Sinne von „Beschneidung® bei

Ferazdak: der Regel entsprechend als Mask, bebandelt wdrd
, vgl,

Gedicht 289, 12: Besser 1st jedoch hier als Plnral

zu zn fassen, es bezeichtiet die Araberinnen, die Freigeborenen,

sofeim sie als Kinder einer Beschneidnng an der Klitoris unterworfen
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werden, im Gegensatz zur der IVemden, an der keine Be-

schneidung vollzogen ist
,

liier „einei' kleinen Sklayin", die

ohne iniiere Wurde iind Zuriickbaltung sicb ihren Trieben liber-

liiBt. Allerdings leugnen die G-raininatiker die Bildung eines Plurals

31x5 von im jiassiven Sinne. aber scbon Tibrizi gibt (Ham 5

B 1. 104, 1) anBer 3U/0 zu nocli

B, 610, zn V. 10/
0>i.i ^ , ;» O - > • 3 .J 00 O <. a - - '

wird tibersetzt: ^Zufrieden mit dem Innern des Dickicbts, bewobnen

sie Griiben von iibler Bescbaffenbeit“ mit der Bemerkmig: Wenn 10

der Vers an diese Stelle gehbrt, so ist er nnr bildlicb zu versteben^

vom bomosexuellen Gescblechtsverkehr“.

Der Dicbter bat seinen Gegnern vorgeworfen, daB die Manner
verkrupx3elt jedes Zeicbens der Miinnlicbkeit entbebren (T. 6—S),

hat den Prauen nacbgesagt, daB sie scblimmer als gemeine Sklaven- is

dirnen sicb Mannern aufdrangen (V. 9) nnd fiibrt dann fort:

(docb) „Nacbsicbt!“ (was ist von der jetzigen Generation Gntes

zu erwarten ?)
•

„im Talgrund von Gail sind Griiber von ibnen mit

scblimmen Eigenscbaften“, d. b. dort liegen Abnen von ibnen be-

graben mit scblimmem^Buf^). Die scbeinbare Entscbuldigung ist in

Wabrbeit eine weitere Steigemng ira Angriif.

DaB das iiberlieferte in Js^xi! zn andern ist, zeigt JabUit

fO 6, 319, 16 nnd 320, 1). Gegeii die Banu Ka'b wendet sicb das

(xedicbt des Perazdak, zwei Teile dieses Stammes wobnen im Tale

Gail: die 6a‘da und im oberen Teile: Lente von KnSau% die naebsten gr,

A^erwandten der angegriffenen Haira-).

Um die tJbersetzung von durcb „zufrieden“ zn recbt-

fertigen ist auf Gediebt 284, 2 verwiesen, wo K.5>L*^ ^Priedlicbkeit^

bedeuten soil. Einem Verstorbenen werden bier nacbgertlhnit

nnd ^^txb, im folgenden Averse wird der Gegensatz aufgenommen

durcb ^jLbuJt und also in schweren Lagen zeigte er Prei-

gebigkeit, im Kriege erwies er sicb tbcbtig im Lanzenkampl

1) Eine nachtrilgHche Bestatigung dieser AufTassung fand icb in dem von

Ibn al-Atir, Matal sS’ir 16, 33 mitgeteilton Verse des Ferazdak, wo 0(*Xl>t in
> - o £

"

0;3*! zu andern ist.

2 i Auch hier Iiatte Boucher schon einen wesentlichen Pankt richtig erkarmt.
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S. 610. Y. 12. jbt/i, 1. mit Boucher au-ch in der alten

Escorialhandschrift des Ma‘n ist beidemal Yorgcschrieben, vgl,

Ausgabe S. 14, Aura. f.
,

endlich kennt Lane nur die Form

Dafi ,|Wortspiele bei Ferazdak sehr selten** seien, mbchte icb

sbezweifeln; ^Umar IV S. 194 wurden drei Beispiele gegeben,. vgl.

ferner Boucher S. 137, 2 jo und jbbj —
,Ag XIX, 29'- L XIX, 28 (Z. 30).

o - o •• ^ *

Y. 13. 1. mit Boucher — Anm. Z. 4 gL^J!

diirfte verlesen sein aus — Fur die Bedeutung „kanstlicbe

it> Schreckgestalt“ kann der Vers des Abul-^Atahija Ag III, 169 [Z. 9]

nicht als Beleg verwendet warden, dort bedeutet AUi> beidemal

nur „die auUere Erscheinung, die Clestalt" ' (eines in Wirklichkeit

anwesenden Besuchers).

S. 611
j
V. 14. siehst, es halt nicht stand^.

i:^ Das Wort ist auch hier transit!v zu fassen: .das Schreckbild .

wehrt nicht ab, d. h. schiitzt nicht.

3 -

V. 17. bedeutet: so wiiret i h r nicht zuriickgekehrt*^.

S. 612: Illb V. L als „bdser Charakter^ kann

nicht belegt werden durch Ferazdak, Gedicht 279, 8, wo von einem

Lobgedicht gesagt wird:
.. - o - oS -OjS > 3 OfO 3 ^ S ^
ULIq^ v.^tSJS

„gleich lauterem Golde, das verschdnt hat die Zunge des an Genius
begabtesten Dichters unter den Menschen der Erde*^).

V. 2 ; ]y[a(iar liegt nicht ,in der Nahe von Kt3fa“. Bek^T (518, 11)

is behauptet dies allerdings, er hat sich jedoch durch zwei Verse des

‘A|§gg, von denen der eine Kufa, der andere Madar erwahnt, zu
,

der Aiinahme einer rgumlichen Nahe beider Orte Bihren lassen:

als Andalusier hatte er weniger Gelegenheit solche Trugschliisse zu

berichtigen- Nach den Angaben der Geographen lag Madar weit

w von Ktlfa entfemt an der PoststraBe ,
die von Bagdad uber Wisit

nach Basra fuhrte, 40 Postkurse von Bagdad, 16 von Wasit, 3 von

Basra entfernt (^[udama 225, llff.), am Tigris (Ista^ri 81, 15),

1) ijber deu der Diehter handelte Goldziher in dioser Zeitschrit^

Bd. 45, S. 686.
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geuauer an einem Seitenarme des Flusses, der nicht nacb Basra

gelangte (lyudama 283, 4), sondern nacb der Karte be! Ibn IJankil

dstlieh davon floB. Als Grenzgebiet gegen Hilzistun erwSbnen es

Kudama (242, 7) und Istahri (88, 15).

S. 614: B 1 a), V. 1: ist verlesen. Das als Medda gedeutete 5

Zeicben ist in Wirklicbkeit ein TaSdTd, wie das nnter Alif stebend'e

Kcsra bestatigt, also ^ bedeiilet

demnaelj nielit; „der Sohn der Dalima ist. kelner von denen. mit
welchen eine Familie Verbindnng unter li alt sondern

,in deren feierliohen Verspreeiungen etwas unantastbares . unver- i»

brttchliebes bestelit“. — .Wustenfeld, Gen. Tab. XI, 29“ 1. XI, 31.

S. 615, V. 2. ;Diw. 156, 1“ 1. 158, 1 (Boucher, S. 156, 12,

Beleg fur

S. 616, Gedicbt lb, ¥.4: I besser *y. —
„DTw. 11, 11“ bietet keiiien Beleg fur das Wort begegnet i6

bei Ferazdak S. 142, 4.

V. 5 : betracbte ein Hans, das

firudai^ yerlierrlicbt (durcb seine Ztigeb6rigkeit)“.

Die Erklarung scbeitert an Ferazdak S. 65,11, wo ein wirklicber

Hansbau erwgbnt wird, fiir den &udak viel Geld ausgibt, also: so

,einen Palast, den 6rudai^ mit ZinnenkrOnnng erbaut“. — 1.

mit Riicksicbt auf den folgenden Genetiv:

S. 617, Gedicbt II, V. 1: S^^uUcj iibersetzt: „uber

Stock und Stein entfloh®. Will man niebt mit de Goeje Cyabari,

Introductio DOLXXXII zu 1210, 10) gjUl lesen: „sie folgten ^5

einander, auf dem Wege der List® so wird man daran zu denken
baben, daB nacb Tabari (II, 2, 1209, 2f.) al-Haggag rings um das

Zelt der Gefangenen „eineArt Graben® ausbeben lieB, um ibre

Flucbt zu verbindernj der l^almenstamm batte dann diesen Graben
iiberquert: also im eigentlicben Sinne: „sie folgten einander auf ,sa

dem Palmstanim“. — DiwSn Gedicbt 477, 3 ist verkannt, es bandelt

sich doid: niebt um einen „amBoden liegenden Palmenscbaffc“.

Der Dicbter spricht spottend von einer engen Bebausung: im Unter-

geseboB ist kein Baum, das ObergeseboB ist ungembtlicb, bSebstens

im Gipfel eines Palmstammes kSnnte man bleiben, aber aucb da-
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ist's unsicher, Ratten nageii daran und ein Vogel pickt nach Wurmern,

er ist also morscli und zum Umsturz bereit.

^ t- ^

T. 3. beiBt nicbt „seirie Rurcbt unter-

druckte, zu ihm (tracMend)\ 2^L:> bedeutet „seine Er-

5 regung meistern, sicli auBerlick zux’ Rube zwingeu" : ‘Umar ibn abi

rebl‘a 160,. 9 wird es von einer emporten Frau gebrauebt, 2jji ist

C* ^ ^

besser von (jil^ abbtingig zii macben: „die freudige Erregung 7ai

ibm zu gelangen“ oder „zu der Unternebmung zu scbreiten\ Die

Lesart bei Tabari qXwo bestatigt die nacb ‘Umar gegebene Deutung

10 der Texteslesart.

T, 4. ist bier nicbt „groB“j sondern wie der Gegeiisatz
- J 5*

'

beweist, „bochbetagt“. Der im Vers gefundene ,Sinn“: „Die

Fliebenden batten in ibrer Mitte keinen Greis und keinen Knabem
sondern es waren lauter Leute, die den Anstrengungen eines kiibnen

15 Rittes wohl gewachsen waren^ ist nicbt dem WortLaut und Zu-

sammenhang angemessen. Die Worte bedeuten: Als sie (nacb der

Flucbt) zu ibrem Bescbiitzer gelangt waren, war das kein alters-

scbwacher Greis, kein unreifer Jnnge, sondern ^ein Mann in der

Yoilkraft der Jabre, wie ibr Vater. Danacb ist aucb der Anfang von

iio V. 5 singulariscb zu iibersetzen
:
„mit einem Manne gleicb ibrem

Vater®: gemeint ist Sulaiman. Die Bemerkung: „sebr verdacbtig
(j y -o j '

ist das jjJs, vielleicbt ist an statt ^ zu denkenr'® ver-

kennt einen scbon bei Imru'ulkais zu belegenden Spracbgebraucb.
O i -

Vgl, Ausgabe Ablwardt 4, 60 ,3 JJii in deni Sinne: „so sage
5f -

25 [soviel du willst] von einer Mittagsrast (du wirst nicbt zu viel

behaupten!). xVllerdings bietet LA 2, 147, 18 dafiir JJb, indessen

o » -

fand icb Ablwardfs Lesart durcb eine alte Handscbrift des

Escorial bestS.tigt.

^ 0 ^

Gedicbt III, V. 2. ist nicbt „Angesebwollenes (Heer)®,

,-^0 sondern „kompakt, gedr^ngt (marscbierend)®. Die zur Stiitze der

ersteren Bedeutung angefiibrte Stelle Jmrk, 54, 4“, wo der ^Kamel-

bdcker® ,angescbwollen® genannt sein soli, ik durcbaus unbraucb-

bar. Das Gedicbt 54 ist nicbt, wie Ablwardt will, von Imru’ulkais,

l‘i so!
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ftOndern, wie die Einieitung (S. 22^) deutlich ausspriclit, von

ibii Saddad, auch wie der Inhalt zeigt, gegen den Stamm des Imru'ul-

kaift gericbtet und weiter ist dort nicht voin Kamelhocker

gesagt, sondern vom Heere. —
LLi^U U \3\ soil bedeuten: ^sobald seine 5

,

^ w » ^ O
Schatten mit den Todeslosen einherwiiten". heiBt

„scliwankend und darum schweriallig sich bewegen", mit o ver-

bunden umschreibt es den entsprechenden transitiven Begriff, so

ergibt sich: ^die Schatten (d- h* die dunklen schattenwerfenden

Massen) des Heeres setzen sohwerMlig die Todesgeschicke in Be- 10

wegung*^. Zu vergieichen ist Marrar Ijei ‘Askari Sina'at, 48
,
2

:

s O J i O 5 J

^ trieb rundum (die Beteiligten) in-

einer schwerfallig gehenden (Kampfesmiihle)**. Auch die im Kommen-
tar angefiihrten Belegstellen geben kein Recht zu der Cbersetzung

^einherwiiten^ Nabiga 29, 19 bedeutet das Wort vom Heer „(schwer* is

Mlig ‘sich bewegend, d. h.) bin und herwogend“. Nabiga 20, 4 von
der Miihle „sich schwerfallig drehend*^; die Ubersetzung „auf und
niederwuchtend" verwirrt die Anschauung, da die Miihien der Araber

lie gen, — Die Stelle „Labid 40, S'* zu bst anriehtig zitiert,

V - r, - - o r

1. 40, 85, auBerdem ist fur zu lesen ^432 , 20

Y. 3. ^ nicht ,dort s a h e
,
wenii er , . . w 0 1 1 1 e

sondern nach durchgehendem Sprachgebrauch
:

,iweiin er gesucht
hatte, hlitte er gesehen*', — Das Zitat Ferazdak Gedicht 323, 12
ist unrichtig, 1. 19,

S, 621, V, 5, „Maidani I, 327*^ L I, 227“. Eine Beziehung des 25

Ferazdak-Verses auf das Sprichwort ist schwexdich anzunehmen, er

knupft an die t^gliche Anschauung beim Essen an.

j £ " - « >»

Bd. 60, S. 1 (IV, V. 1). S3t bedeutet nicbt: „siehe,

* 0
ich mache mich daraufhin wirklich auf den Weg“, sondern „dann

muBte ich schon ein sehr anhanglicher
,

treuer Besueher sein**

;

spOttisch von Liebesleuten hergenommen, die solchen weiten Weg
nicht scheuen wiirden.

8, 2, V. 2. iySlS soli bedeuten „zu einem, der mit

ihreu Heeren einh er wtitet “

:

in Wahrheit bedeutet es: der

fur die Ehre dieser Familie (Blut-)Raehe nrmmt“: \y\S gehdrt

bier nicht zu
, 0 ,

sondern zu ,LS*. DaB Ferazdak dieses Wort in
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abgescbwachtei* Bedeutung fiir ^rUchen^ verwendet, zeigt Diwan
^ ^£o3£ ^ ^ ^

S. 49, 5 »icli will Raehe nehmen . . , fiir mein (zerrissenes)

^ of.

r)bergewand“. Das Wort im Sinne von ^Ehre* bietet Ferazdak

Dlwan S. 158, 5 nnd Gedicht 360, Y. 4.

5 Y. 3. ^ iibersetzt: „und TamTm wird mich

scbiitzen^, genauer: „T. Tvird meinen Widerstand xinterstutzeiY

:

an anderen Stellen ist fiir „Widerstand“ „Ablebn'ung“ oder ^Stolz*^

zu setzen. Eine Widergabe der Wortgmppe durcb ,lielfen, daB

niclit“ Oder „scbiitzen“ wird der Besonderheit des Ansdruckes nicht

10 gerecbt — Yerweisting anf Ferazdak Gedicbt

„187, 19“ 1st nnricbtig, 1. 11.

soli bedeuten: „Gleiobwie dnrcb niicb, mein Reittier nnd den

Menafiten im, Stiden der beiden (TSier) Sajjif. die (wilden) Esel

i5gejagi werden“. Demgegendber lassen Grammatik und Sprach-

gebrancb nnr die tJbersetznng zct: ,icb nnd mein Reittier gleicben,

wenn uns die einander znwerfen
,

wilden Eseln an den Seiten

von Jiaijitan". Ist richtig iiberliefert, so nitiBte es eine Plural-

bildung sein im Sinne des allerdings erst im Mubit bezexigteri

# o

,

20 „Ort der A erbannung" aF ^Verbannmigsorte , Oegenden, die

ein Verbannter aufsucbt". Nacb den Scliriftziigen lage eine Ande-

rung in „Steppen“ nahe, dock ist ein anderes Zeugnis fiir

die Vokalisation i^ir niebt gegenwartig, Bcblimmer als

3 - 3^03
neben wiii'e die Bildung niebt.

35 S. 3, Y. 2. Zu vgL Doughty, Travels 2,145 (VM-

thwtrambdn),

S. 4, V. 3. >— |.y! soil bedeuten: ,einen

Edlen im Hinblick auf seine edle Mutter und den Vater\ Jl

heiBt bier: „(hinzukatnmend) zu“: die Wofte besagen: einen der selbst

30 edei ist und dazu aucb eine edle Mutter und einen (edlen) Vater

bat. — In del* Anmerkung ist der Untersebied, entweder Vorrang

Oder Glanz biete den AnlaB zur Tergleicbung eines Mannes mit

dem Vollinond, kiinstlicb gemaebt: an der ersten Stelle (Ausgabe
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Boucher S. 142, Z. 1) gelit den Worten vorauf <ias ebenso wie

der anderen Beispiele bedeutct ^euchtend".

V. 6. Bei den Belegstelleii zu sind Aht(al) 181, 8 wie

Ferazdak Gediclit 268, 8 zu heanstanden
,
an beiden Stellen geben

die Scholien als Bedeutung „Tiere, die ohne krank zu sein geschlachtet 5

werden*. Auch Fei*azdak Gediclit 280, 4 diirfte diese Bedeutung

gesicliert sein. — Die Verweisung auf Hud. 17, 35 ist unrichtig.

S. 5 ,
V. 6. als flSchmaber", flVerleumder® wird der

Eigenart des Wortes nicht gex’echt, es bedeutet nur, in der Ver-

bindung mit JU, ^malMose, besonders anstoBige Worte gebrauchend lo

gegen...“; die Worte und bedeuten bei Ferazdak

an den bezeichneten Stellen nur „sittlich verwerflicbe Handlung*,

z. B. an der letzteii Stelle Unzucht.

S. 8, Z. 1
: „131, 7“ 1. 131, 8; die Verweisung auf Ferazdak

Gedicht „286, 8“ ist ini Texte nicht zu linden. • 15

* - -CI'O

S. 8 ,
Y. 4. uber-

setzt: „und was die Sohne anbelangt, so waren sie.... nicht

beerbt mit einem Erbe gleich demjenigen al-Muhallabs an seine

3

Sohne“. Dabei ist verkannt, daB hier nicht Passiv des ein-

fachen, sondern des IV. Stammes ist: „sie warden als Erben ein- 20

gesetzt*. Der Vers bedeutet also: anderen Sohnen war nicht als

Erbe hinterlassen worden fur den Tag des Ruhmwettstreites etwas

wie al“Muhallab seinen Sdhnen hinteidieB.

V. 5:^U:^! bedeutet nicht „der Witwen der Stiidte",

sondern wie das Fehlen des Artikels beim zweiten Worte zeigt: 25

„Witwen mancher (d. h. vieler) Stiidte*. Die Verweisung auf Hamasa
411 ist unrichtig, 1. 611, 8; fiir Mihgan 1. Mihgan. Die.Parallel-

stellen (Ferazdak Gedicht) „468, 41“ und „464, 10“ sind im Texte

nicht zu finden.

V. 6 1. „der Fluchtlinge“. — Die Ag 19, 29, 12 gebotene Les- so

art Kjl'ij statt K.JU5w ist nicht „erleichternd“, sondern die Scheu

vor der Profanierung theologischer Ausdriicke hat die Anderung

TeranlaBt.

S. 9, V. 7. „LA 20, 35“ 1. 20, 53, 11,

Zeitschr, der I). Morgenl. Ges. Bd. 73
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r -
^ '

8 . Hud. 56, 4 ist niclat von einer Kamelin gebrauclitj

der Kommentar erklart es 1 . als ^Wind, der Kies in Bewegung
setzt^, 2 . als ^Hagel“.

^ 0 0.0 ^ ^ i e o .•

b. 10, V. 9. iClJoyo „eine Seele, die auf die

5 Schicksalsbestimmung sicb verlafit^. kann

nur bedeuten „die Seele dem Scbicksal anpassen*; tun, was das

SchieksaJ will. ist bier nicbt „das barte Gescbick“, eine

^Anspielung mf die Gefangenscbaft Jazids unter Haggag^ darin zu

seben, erlaubt der Ztisammenbang niebt, es stebt ja mitten in der

10 Scbilderung der Siegeszuge der Muballabiden. Als gunstiges
Gescbick erscbeint das Wort z. B. 'Umar 45, 2; al-Fak‘asT bei

BekrX 146, 21 .

V. 10. K.^;.4.JS durcb „Zweige des Todes“ zu ubersetzen

durfte sicb nicbt empfehlen, bei Ferazdak (B. 143, 4) wird von dem

15 Wo gen der Ba-cbe des Kampfes gesprocben:

LgjLlLCy L:^. Unberecbtigt ist die Anderung des handsobrifblicb

tibeiiieferten Jy in so wtirde obne Subjekt in der Luft

steben, dem koordiniert miifite ja das Feminin steben.

Es ist also der Vers

20
l'“'l .1

^

,Ui cXibw
- 2f - ^

I

a..o-Q ~ y Q ^ S>^

LikJLj \ u.<Ot.w

nicbt zu ubersetzen: loiit den Lanzen durcbdringt bis zu den

Zweigen des Todes und eine unaufbaltsam Bluten<|e
,
Sprudelnde

fliefien l^Bf, sondem
:

„die zur Tr8,nke fdbrt die Lanzen an die

Bs^cbe des Todesgescbicks, so lilfit dann sprudeln (Blut) jede wider-

26 strebende
,
Blut ausstoliende (Ader)". — Der Kommentar ist an

zwei Btellen unricbtig aufgefaiit worden: soil bedeuten „dio

Ader, welcbe nicbt versiegt^ die Lesart Ji' Jede in

das Fleiscb eindringende
,
obne daB man es merkt®. Der

Kommentar gibt jtilj! und

^ ^ J-Jl^ jjT

das erstei'e bedeutet
:
„die Ader

,
die sicb nicbt vereinigen

(d. b. in ibrem BlutergiiB nicbt hemmen) lilBt“, das zweite: „jede
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iief ins Meiscli eingebettete Ader , . die ni cht frei liegt“ (etwa

in der Nlihe dei* Haut).

S. 11, V. 11. Die Yerweisung anf (Ferazdak Gedicht) 1“

ist nnricbtig, Gedicht 467, 2 ist das Wort nieht eigentlich

Tom Blut, sondern vom H listen gesagt, der aiis eiuer kranken 5

Lunge das Blut hervortreibt.

Die Belego fiir sind dahin zu berichtigen, daft Gedicht

11, 43 (Boucher S. 25, 2) und 273, 6 das Wort zugleich mit ^

Person und der Saehe verbunden ist mit der Bedeutung sicher

etwas erwarten bei jemandem oder fiir jemand; Gedicht 2, 1 (Boucher lo

S. 4, 13) ist das Wort nicht mit verbunden ist abhangig

von syit! : flWer seinen Nainen tragt, verdient Vertrauen"). — Von

den fiinf Stellen aus dem Koran, die das angeblicli dort „so oft

getadelte Riickenwenden“ belegen sollen, enthalten nur zwei wirk-

lich diesen Tadel (33, 15 und 59, 12), an zwei Stellen wird den 15

DMubigen die Yerheiliung gegeben
,

dab die F e i n d

e

iiiehcn

werden (3, 107; 48, 22), eine Stelle (8, 15) verbietet die Flucht.

S. 12, Y. 13 ist verkannt, dab in
b

^ ^ ^
O-C-

kein neuer Satz beginnt, sondern das zweite Objekt zu

gegeben wird
:

„ich weib (aus Erfahrung), dab Jezid schon in seiner 20

Jugend von Gottesfurcht und Scheu vor deniAilgewaitigen

erfdllt war^. An ^Ehrwiirdigkeit des Riesen*, die schon den Jung-
6. a .-

ling ausgezeichnet hatte, ist nicht zu denken: als Bezeichnung

fur Gott findet sicli nicht nur im Koran (59, 23), sondern auch in

der Dichtung (vgl. ^Umar 21, 5). Da das Wort Y. 39 in anderer 25

Bedeutung gebraucht wird, ist die Annahme einer Interpolation

ibzulebnen.

Y. 14. ,Diw^ 462, 2^* .1. 463, 2.

Y. 15., Die vom Diwan gegebene Lesart wird auch

von TibrXzT im Kommentar zur Hamasa (ed. BuL 1, 16, 4) bestatigt. .*50

— 1.

S. 13, Y. 18. Die stillschwcigend vorgenommene Inderung

4es iiberlieferten in ist abzulehnen, Subjekt ist ja ,er“

7*
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r. w , £

Oder die Yerbindung mit ^ lieiM, mcht »wurdig,

erhaben durch^, sondern einer Sadie wiii’diger. sie in iioherem

Grade verdienend oder geeigneter fiir sie“, vgl. ‘Umar 18, 19;

^LLj:>^1 Uj bedeutet also; „eines

5 Mannes, der beimfener ware zu den erfolgten Edeltaten, die bestelien

in gewaltigen Leistungen von Bedeutuiig". Die Ubersetznng

:

„Wobltaten, die sie in grofien Gefabren gebracht‘‘ verkennt die Be-
o S j

dentnng des letzten Wortes; Ag 4, 48, 26 ist von^Lk^-t ot^o

die Rede, das sind „Frauen von Bedeutnng^, s^ian. mujeres de jiunto.

3^0. - o

10 V. 19. U^Uy' cr^
iibersetzt:

„a]s d i e A r in e J e z T d s . . Sollten die arabiscben Gramraatiker,

die den Gedichten Ferazdaks so viel Eifer gewidmet baben, diesen

seltenen Pall der Beibebaltnng der vollen Endnng des Duals vor

einem Genetiv sieb baben entgeben lassen? In ‘Aden spracb man

15 und nacb dem Zeugnis des Mukaddasi (96, 13), bei

einem Dicbter der tJmaijadenzeit balte icb eine solcbe Yerbindung

fiir ausgescblossen. ‘AskarT fiibrt den Yers an (Kitab as-sina‘atain

121, 9) in der Form:
, . . , , slXjj <hsij Dwjy t;

In den Zusammenbang der KasTde pafit diese Lesart nicbt. Ferazdaks

Yers soil jedocb in ‘Askarl's Darstellung als Beisjiiel der mu^azala

dienen, der als unangenebm empfundenen Unterbrecbung des syntak-

tiscben Gefiiges durch Einscbube oder ungescbickt angeordnete Satz-

teile. Alan kann das durcb Reimnot des Dichters veranlaBte spate

o .. W - E,

Nacbbolen des Gliedes als Grund fur den Tadel

25 des Kritikers anseben, die Yergleicbung des vorliegenden' Yerses mit

dem ersten Beispiele bei ‘AskarT weist jedocb nacb anderer Ricbtung.

In Ferazdaks Yerse Boucber S. 54
,
3 b ^

liegt der Alangel in der Einfiigung won Lj. So kann aucb in

' ^ o -

unserem Yerse das nacb der Textwiedergabe unzweifelhafte

so das Urspriinglicbe sein und durcb sein unerwartetes Eintreten An-

sto6 gegeben baben; es ist dann aber keineswegs als Genetiv auf-

zufassen, sondern als Akkusativ etwa „als zwei Anne,

von Jezid rede icb, deren Hiinde . .
— ‘Antara 7, 2 ist

^
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iiicht wiederzugeben durch „zwei Peuerbohrer“ sondern durcli

^Peuerzeug" oder ^Reibbolzer".

S. 14, Y. 20: Das liberlieferte ist obne Not in ji

verilndert worden; nnter \Yabrnng del- tJbeiiieferung und des Metrums

ist zu lesen w^it vgl. die Beispiele ‘Umar lY, S. 105 unten. 5

— Das Urteii: „Der Sinn unseres Verses ist unzweifelhaft etwas

scbief ausgedruckt“ ist unbegriindet, beiiit nicbt: „er wiirde

niederdriicken" sondern ,er wiirde ins Scbwanken bringen*, wie es

die Y^age bei beiderseitiger Belastung mit dem weniger scbweren

Gegenstande tut. lo

^ iibersetzt:

^da waren die Reisenden in ganz Paris in Furcbt vor den dortigen

Kurden*. . Audi wenn man der Ubersetzung die Moglidikeit eines

Reimfehlei'S fiir und die Yerwendung von fiir Mascii-

lina zugeben wollte, ware der syntaktiscbe Bau des Verses bedenk- u
c.

lidi. Nun ist 's^:iL3> scbon bei ‘Abid ibn al-Abras (Lyall, X anc.

poems S. 162, Y. 27; Addad 82, 2) vom Wege gebraucbt *ini Sinne

von ngefabrdet, gefaluiich" und diese Bedeutung bebt hier alle

Scbwierigkeiten
:
„da war ganz Persien wegen der in ibm wobnen-

den Kurden ein fiir Durcbreisende gefabrvolles Gebiet*. so

S. 15, Y. 24. Die aus Tabari angefiibrten Stellen passen weder

zu einem einzelnen Worth nocb zu dem Inbalt des Verses, sie

stammen aus dem Personenverzeicbnis zu Tabari
,
wo sie unter

stehen. Dieser Titel wird erst Y. 25 erwilhnt.

Si ^ w ^ ^ i .. 60 ..

Y. 26 JsXj . .
Handscbrift bietet 25

deutlicb weiter ist es wenig wabrscbeinlicb
,
daB bier der

Dichter sagt, das lieer ziebe mit sich selbst oder raube durch sich

solbst, nur die Yokalisation iin Iblgendeii Verse kbnnte fiir

diese Auffassung ai^efiihrt warden. Das lYort wird hier

nicbt das Heer sein, sondeim im eigentlichen Sinne „der ziehende*^ so

d, i. der HeeiTiilirer: Ibn Doraid ed. lYiistenfeld 3,10 erwiibnt
j i 0*0 j Si ^

neben den Vornebmen und Dichtern die die Heer-
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fiihrer^). Das Her daneben stehende bedeutet ofter mit Ab-

zeieben versehen
,

als vornebmer Kampfer erkeimbar
,

z. B. Aljtal

160, 9 (vgl. Anm. 3), 327, 3. — Die in den Anmerkungen gegebenen

JJelegstellen entsprecben z. T. nicbt den beigefiigten Benaerkungen

:

5 Gedicbt 368, 1 gibt nicbt ^gezeicbnet^ von den besten Pferden,
tj ^

sondern das sebr wobl auf die Anlegung von Abzeicben

seitens der Reiter binweisen kann; Gedicbt 437, 6 ist nicbt „von

einem H e e r e ii b e r b au p t “ die Rede, sondern von R o s s e n
,
die

verscbenkt warden. Gedicbt 152, 1 wiirde Boucber S. 150, Z, 2

10 entsprecben, ist dort nicbt zu finden: Boucber p. 588, 1. 555.

3 ^

S. 16, Y. 28. 2<J gebt kaum auf das Heer, worauf sebon .v.a5

die Beziebung bringt, sondern auf den Feldberrn. Zu beacbten ist

der Yers wegen der Stellung der Kiida^a: ^von Jemeniten und Kuda‘a,

dem Sobne des zu Ibnen gebSrigen Ma‘add“. Wiistenfeld stellt

15 die Kuda‘a zu den Siidarabem (1 , 11), trennt sie aber von Ma‘add.

Nacb Tab. 1, 3, 1111, 4 sind es Nordaraber und mit Ma‘add ver-

wandt. Ibn Doraid bebandelt die Ku^a am Scblusse der Jeme-

niten (313, 20).

Y. 29. Von den fiinf Stellen, an denen als „lnbegrilF der

20 entferntesten YOlker*^ genannt sein sollen, sind 224, 9 und 382, b

umicbtig, 303, 28 nicbt zu linden und 465, 29 ist die zu erkliirende

Stelle.

S. 17, Y. 80 iibersetzt „an dessen Botscbaft

nicbt zu zweifeln ist", spkter umsebrieben „aucb wenn er nicbt an

^5 die MSglicbkeit glauben will". Das Wort Y feblt den be-

. kannten Wdrterbucbern in der bier anzusetzenden Bedeutung; aus-

zugeben ist von der im Asas gegebenen bei de Goeje, Beladsorl-

Glossar mitgeteilten Bedeutung fiir II ,jConiecturam fecit". Die

volistandige Konstruktion bietet Ag 10, 50, 28: iAli

iOsi „blieb er linger aus, als seine Zeit sonst war,

so sncbte icb aus Naobricbten iiber ibn Yermntungen zu gewinnen".

So bedeutet aucb die Perazdak-Stelle
:
„obne dab er aus Nacbricbten

(anderei') Yermutnngen scbQpfen mdbte" im Gegensatz stebend zu

siebt es mit eigenen Augen".

3) Tgl. dazQ auch Ferazdak, iibcrs. von Boucher, S. 55u, Anm, 1 }?egnn Fade.
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> s Xi

V. ?31. 1. wie die Ausgabe deutlich zeigt, das als

Fatha gelesene neben 3)amma stehende Zeicben ist das Kesra zum

darliberstebenden Worte — Das Gebiet von Gog -and Magog

iiegt nacb den Arabern im aufiersten Norden (nicbt „Ostai^); in

dem Bericbte fiber die Reise des Sallam wird Tiflis als letzter 5

Pmikt des innslimiscben Gebietes vor der Ausreise, Samarkand als

erster auf der Heimreise genannt IJordadbib 163, 8; 169, 6).

Die Stelle Ferazdak, Gedicbt 343, 13 beweist nicbts fur den „fenisten

Osten".

3 ^ v: O r. - ^ s ^ 3 r. O 3

V. 32 Lpbci \
ist 10

als flScbilderang der Pferde* aufgefaBt und fibersetzt: „fiatternden

Haares, auf ibren Schultern gezeicbnet, reiBende Ldwen, begierig

nacb den Helden“. Dagegen spricbt der Wecbsel 5m Kasus

6 o

^

neben iX^\, das letztere ist Subjekt in dem qnalifikativen Saize

c.S e o:’

und mit uX^S beginnt die Scbilderung der Reiter. DaB if*

diese auf den Schultern der Rosse sitzen, wird aucli in einem

Verse des 6erTr gesagt, vgL TA 8, 128, 8. Weiter kann nacb

bezeugtem Sprachgebraucb nur mit aber nicbt mit ^ oder dem
^30 ^

Akkusativ verbunden werden, es ist also hL^JCU abhtlngig von dem

transitiven So ergibt sicb der Sinn: . . . „mit Abzeicben 20

versebene (Rosse), auf deren Schultern Idwengleicbe (Reiter) sitzen.

die Vollgepanzerte zermalmen und nacb Elut leebzen^.

V. 33 litXs CJO^iic. Jw« ubersetzt: ,seitdein seine

Htode den Mantel gekniipft liaben nnd er sebwacli war": ist

nicbt Mantel, sondei^n Lendentucb; al-A‘lam beinerkt, daft sebr kleine 25

Kinder ein solcbes nicbt tragen, es aucb nicbt kniipfen kdnnten.

wenn sie es versucbten (§aw. Mug 257, 3). — Liu> „er war scbwacb**

ist wobl die Dbersetzung von Freytag's „debilis factus est^; jedoch

bat lJu>, wo es im Sinne von LiJ> vorkommt, die Bedeutung „genng,

verficbtlicb sein
,

ein Taugenicbts oder unzulaiiglieber Schw^cbling »o

sein“, vgl. TA 10, 132, 16 und I, 66, 18. DaB der Dicbter das

Wort in diesem Sinne bier von dem Gegenstande seines Lobliedes

nicbt sagen kann, ist deutlicb. Es ist augzugeben von Ut3 in der
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gew5linliclien Bedeutung „sich naliern". Wie es bei dem Ungenannten

im Kommentar zu Ma^n 18, 1 (Anm. h, V, 1) bedeutet ^naliezu ein

y 0-0 ^

G-reis seiii“, bestimmt durcb das danebenstebende so be-

deutet es bier „nabezu erwaclisen sein“, weil

5 folgt. Die Kobe Yon „funf Spannen** entspriebt nacb al*A‘lam zwei

Dritteln der Korperlilnge Erwacbsener, fiir die Sicberbeit der Er-

klarung spidcbt Ibn Duraid's zur Bezeiebnun^ eines Burscbeii

in dieser Entwickelungsstufe. Die von Ibn Ja‘i§ gegebene Beziebung

der „fiinf Spannen“ anf das Grab bezeiebnet Sujnti mit Recbt als

10 „abgelegen“ (Saw. Mug. 257, 19).

S. 18, V. 34. Das Sebolion q/o ^LxxJi Jo..^JCx.yc

- ClJ 5=“ ''
soli bedeuten

: „ sagt man von einem Platze, an dem (friiher)

^ ,
0 5-

keiner (sc. Staub) war“. Da Mask, ist, kann das Femin.

niebt darauf bezogen werden, das Subjekt ist in zu sueben,

15 also
;
„von einem Orte

,
an dem die flatternden* Fabnen nocb niebt

gewesen waren", d, b. an immer neuen Kampfplatzen •suebt er den

Kampf.

V. 37. Erklarun^ verweist auf Dlwaii Gedicbt 306, 5, -wo
- O- Cl -> 0>«-

y5^jkJi bedeuten soil: „so will denn zu dir geben“. Der

20 Dicbter mft dem Lowen zu: „geb deiner Wege!^.

S. 19, y. 88. Beleg zu Ul Dlwan, Gedicbt »350, 16‘' 1, 17;
c;-i£

yil bedeutet Imrk 48
,
53 niebt „einen Strick deebten", es bandelt

sieb um das Spielzeug „(scbnell) im Kreise sicb drehen

lassen“.

25 V. 39. BLliJi gibt aucb die Ausgabe, man erwwtet
S-OrO- - J - o£-— iibersetzt: „scbwuren

:
,Wabrlich

sie sollen den Turban des Riesen peitscben“. Auszugeben ist von

der Verbindung des Wortes II mit zwei Akkusativen Jemandem
etwas als Kopfhulle umlegen" iibertragen auf GeiBel, Sebwert, Stock

50 „sie auf jeinaudes Haupt scblagen". Der zweite Akkusativ ist bier

unterdriickt: „sie sebworen, sie wollten den Turban des Yermessenen

(mit ihren Sebwertern) zudecken**. Die Barallelstelle Boueber S. 209, 9
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ist unrichtig angefiilirt, statt K./«L*.c lies weiter

fehlt das fiir die Auffassung beider Stellen entscheidende zweite
, w ^ J JS o -•

Objekt iy;3s^ U.jcac: »mit scbarfer, stablener (Klinge)“, endlich ist

D - e -

2LA.^s:. nicbt eiii „gerollter Turban“, sondern ein Turban, der

nicbt sorgMtig gerollt ist, bei dem der Zipfel niederhangt, was Aus- 5

dnick einer gewissen bocbmutigen Nacblassigkeit gewesen sein wird.

s. 20, y. 41 1.

y. 42. „sie zerbreohen .

.

die Panzerringe, wabrend sie unyerkiirzt bleiben“ in einer Bescbrei-

bung der Lanzen verkennt die Bedeutung des letzten Satzes; er lo

soli begi'iinden: „da sie nicbt kurz sind^, sie dringen uber den

yorderkSrper des eigenen und des gegneriscbeu Pferdes, vielleicbt

aucb iiber die Keichweite der gegneriscben Lanze hinaus, bis zum
Panzerbemd des Gegners. Aucb Gedicbt 269, 15 bandelt es sicb

um einen dauernden yorzug der Reiter, der Besitz langer Lanzen i5

gilt nocb beute als ebrenvoll.

y. 43. das Metruni verlangt das im Text iiberlieferte

0. ^ ^ 3 i Cf} Oj-O 3 3,0

deuten
: „sie scbleuderten ibn . . . auf dem Kampfplatze durcb die

Rosse, die sie auf den weicben Boden yorsturzen lassen". yerkannt

,
o 0 r, 0 O0

ist die Beziebung yon das zu gebort, und weiter

a 3 3 03 ^ 0 Cj 0 ^

das Subjekt von das wiederum ist: aaui einem

Kampfplatz fiir die Rosse, der diese zwingt auf ganz weicben Boden

zu treten^. — An der Stelle Gedicbt 497, 1 ist das nahere Objekt

unterdriickt „obne Besinnen treiben (gleich einem Reittier das eigene 2 r>

Icb) in die Leidenscbaft“ ^). — Die Versetzung des yerses, der in

der Ausgabe als 40. geziiblt ist, an diese Stelle ist nicbt zu recbt-

3 3 0 0 m 0 O0

fertigen: das Pronomen suff. in kann sicb ja nur auf

in y. 39 beziehen, nacb y. 43 des Textes eingeordnet stebt es in

der Luft. ;i0

1) Fiir die Bedeutung von „verbaimt* kann For. Boucher S, 62, 10

nicht angefuhrt werden, es ist dort von einem Kamel die Rede, das in dem
gleichen Jahre sSmtUche Schneidez§ihne vorliert, wie das Boucher schon richtig

erklfirt.
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S, 21, V. 44. ^*w5l3s./3 j*! JjT JJU'i

soil bedeuten: „I)ti findest die Stamme der Mutter jedweleben

Stammes. — Die Mutter von ‘AtTk ist die reicbste an Kindern, an

lujlnnlicben Sprossen“. Der Yers soil ^ein Anakolutb" sein. In

s Wabrheit ist ^^Xxl\
j*!

das Subjekt zu sDeii Stammen (die

ihren Urspnmg herleiten von) der Mutter eines jeden Stammes tritt

die Mutter von ‘Atik entgegen als eine mit zabli’eicber, mannlicber

Nacbkommenscbaft“. MSglieb ware aucb die Auffassung: „mit einem

(Sobne) der zablreicbe mannlicbe Nacbkommen bat“. Dagegen kSnnte

10 eingewendet werden, dab in der Eegel von Frauen

gebraucbt werden, indessen wird ^jLi scbon im Kommentar auf

- .... OrO > ^

einen Mann bezogen (lX^S^ OOotij ^aaJCJ!) und bei ^Ul5wo ist diese

Bedeutung gesicbert durcb LA 5, 396, 20 f. (TA 3, 227, 35) und

dureb den sebon ^ur Stelle angefdhrten Beleg l^abiga 10, 20, wo

15 kaum mit LA 12, 229, 15 zu ei’gUnzen ist.

S. 22,Y. 46. kaum ,Edle“, vgl. Boucher S. 171, 11

^Lj[ ^Scblacbteni-ubm", bier der durcb Edeltaten erworbene
' o ^ o -

Euhm. In der Variante L
• J • ^

3 ^ ^

y. 47. An der Bedeutung von als .,Streifen“, wie sie

:jo der Scholiast bietet, ist kaupi zu zweifeln, sie wird best^tigt durcb

LA 12, 289, 10, DaB »bei F. immer die Bedeutung ,fest-

gebunden’ bat^, trifft nicbt zu. Boucher S. 130, 10 beiBt es von

einem EoB stylJt „de&sen Kucken fest gebaut (d. b. wider-

standfabig) ist.

25 V. 48. Das Zitat Fer. Gedicbt 350, 9 ist entstellt durcb Weg-

lassung der Worte vor cXiL^ xL:>l> Jwo. Die Worte

bedeuten nicbt
:
^es breitete IJSlid den Xigi'is aus*", sondern

:
„wenn

5*alid jetzt das Hochwasser des Tigris tlberwnnden
,

d. b. durcb

seine Wobltaten in ibrer Fiille iibertroffen llat^ ALLtb gibt dann

so don Nacbsatz
:
„so bat lange Zeit . . /

B. 23, V. 49. Jj Ipl soil bedeuten
:

,sie
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geii5ren (nun) Allah
,

ihre Natur ist gegen die Ungliiubigen (ge-

richtet)“, es sclieint also L^t auf die Bcblusser in V. 48 zuritck-

bezogen zu sein,— kaunxinit Kecbt. Dafiir daB vonMuslimen erobertes

Gebiet als »Gottesland“ an unserer Stelle bezeiclinet werden sollte,

-,sciieint keiii AnlaB vorzuliegen. Wabrscheinlicli ist ein all* 5

gemeiner Hinweis auf das Folgende
:
^wabrlicb so isFs, beriiicb ist

ibr standiges Auftreten gegenliber den Unglaubigen". DaB

die „‘N‘aturanlage“ bedeute ist nicbt glaubwiirdig. Boucber S. 127, 7

kann weder „Gharakter“ nocb „NaturanlagG“ sein
,
sondem

< Lebens-)Gewobnbeit
,
das zeigt das daneben stebende X: eine le

Naturanlage kann man sicii dock nicbt zur Gewobnbeit inacben!
.» Cj J - -» 9' i i

S. 234, 6 LpoLc: bedeutot Jidwen, deren Gewobnbeit

das Zermalmen ist“ (von Reitern)^). Das Zitat Gedicbt 495, 1 ist

9 .

^

o-n £
wiedei*um entstellt.: fiir Lil ist im Text wirk*

licb tlberliefei't welter gebort Lpv^Lxi nicbt zu dem Satze is

o ^ -

^LiS, sondcrn j ist abbangig von : „gewacbsen ist (diese Stamm*

genossenscbaft), weil sie die Gewobnbeit batten zu sein beldenbafie

Manner und reicbspendende Ldwen*'. — Gedicbt 84, 12 (= Boucber
- O -O ^ ^ o£^

8. 94, 4: 3J>U: Mann,

der sicb an Eubmestaten gewobnt batV sondern „der (durch die 20

Yoi'sebung) gewdbnt worden ist an eine dauernde Verbindung mit

deni Eubme“,
C/ > 3 >3 <t ^ 0-3 3 3 O-O - ^ J ^ Cl

1'. 51. !•)

soli bedeuten: „uiid die Mit leidigsten

,

wenn unter den Lenten

dasMitleid sicb regt, ist ibr Mitleid nicbt gering“; es ist jedocb 25

gemeint: „die die grOBte Selbstbeberrscbung beweisen; wenn die

Selbstbeberrscbuiig bei den Leuten ins Wanken koinmt, ist ihre

Selbstbeberrscbung nicbt unzureicbend**.

V. 52. S,^ iibersetzt; ^und vorbei-

zieben
,
nacbdem sie auf dem raubcn Boden die Soblen zerrissen m

liaben^; es bedeutet in Waln-beit: „und nacbdem sie scbon bufkrank

geworden sind nocb tiber Klippenland zieben mussen*.

1) Ygl, so auch Sammah 26,4; ,mit don liollen (Schwertern) aus Indien

zu kS^mpfen ist unsero Gewohnbeit.
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-.J } }0< w-0

V. 53. ^La^J 0X=^
^3
^UJb soli bedeuten:

^rings urn einen mifc der Ki‘one Geschmiickten, gehiillt in die Panzer-
3

ringe der Kdnige, von edlem Metalled Es konnte ja als Bedel
3 3 -

indetenniniert. zu dem determinierten gestellt sein, besser

3 ^ ^ 3

5 scbeint es jedocb, .Uai mit dem indeterminierten zu verbinden,

Darauf deutet aueli der Komnientar: die Verwendung von

fur Edeiinetall ist selir gewdhnlich, darum bebt er bervor, daB es

in der Bedeutung ^edeP iind „vornebm“ von allein gebraucbt

werden kann (rgb-aucb Jbn Doraid 18, 2). Eerazdak selbst ge-

10 brauebt das Wort sogar von dem Auserwablten, der Auslese von
^33 ^ ^

Karaelen (ed. Boucber S. 28, 1). Aucb daB bier „die

Panzerringe der Ivonige" bedentet, ist fraglich; entsprecbend dem
^.o » • - -

voraufgebenden darfte es so, wie Aljtal 46, 7 durch

erklart wird, aucb bier bedeuten: ^(inmitten der) Scbar der

15 Kdnige".
V 3 3 ^ - 0 3 3 3 ^

S. 2o ,
V. 1. c jLc2.^jij

5
^Ov.5 ubersetzt 1

„treibt ibr Los iind Ungluck in ein‘ Yerbilngnis und ITntergaug“.

Das Wort ^ ist somit doppelt ubersetzt GTJngluck^ und ^llnter-

gang**). Zuni Scblusse beiBt es nocb: „Deni Sinne nach ist

20 eigentlicb mit .Os.‘i zu verbinden : ibre Termine treiben sie in Tod-

und Ungliick". Die Worte bedeuten: ibre Fristen und Statten des

Hiederstreckens treiben sie zu einem Verbangnis'^, d. b. die fiir den

AbsebiuB des Lebens bestimiiiten Zeiteii und Orte. Zu der Ver-

lln derung nicht eine „scbeinbare Tautologies

25 gefubrt, sondern die spracblicbe Haute, die fiir die Spateren in der

Yerbindung eines determinierten und indeterminierten Wortes lag,

die jedocb in der altereu Poesie aucb sonst zu bclegen ist, vgL,

‘Dinar lY, B. 16G. — Die Stelle „DTwar? 205“ = Boucher S. 190, 6

bietet in der Bedeutung des Inbnitivs, wie ihn sebon Preytag

30 bucht. ''lX^ kann nicbt bedeuten: „siehe

das ITngliick Ibrahims, sein Sturz zermalmte“, sondern „das Ungluck
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(d. b. das Opfer des Ungliicks) ist Ibrahim, seine Niederwerfmig .

woza inliaitlich Ferazdak Boucher 106, 7 zu vergleichen ist,

S. 26 b) V. 1. das Metrum verlangt In der

Verweisung auf 396, 31 1. 32,

V. 2. 1. ^0^ (nach ^J). 5

c) V. 1. In der ubersetzung war besser als Eigenname

des Stammes zu fassen.

S. 27 V. 2. isf nicht Aussage: ^Oott hat gelohiit®,

sondern Wunsch, wie Boucher (S. 333) es aucli richtig gefal3t bat.

- 6/>0 ^o£-0»(j'£ - w,-
In den Worten ^ bezieht sieh nicht iq

auf sondern auf es ist also nicht zu iibersetzen: „und

hat ihnen zugeteilt die Niedvigsten, die Leute der Schande“, sondern:

„und (Gott) wolle besonders mit ihr (der Schmach) bedenken

die Niichststehenden, die (an sieh schon) mit mannigfacher

Schmach befleekten". V. 3 gibt dann die Begriindung fiir diese 15

Verwiinschung.
w o i ^ a-..

ebd. d) Y. 2. soil bedeuten:

„und Fazara war kein Fiihrer fiir Leute, die einen hesseren Fiirsteri

haben“. Die tlbersetzung verkennt das passive Partizip

^3 £

es ist einfacb das Pradikat des Nominalsatzes, dessen Subjekt 20

ist, als Pradikat in den ^.^LT-Satz gezogen worden; die lYorte be-

deuten : „nicbt war Fazara einer (d. h. ein Stamm), dessen Gebieter

zu Heil gefiihrt ward*.

S. 29, Y. l; Die Einleitung besagt nicht: „als man zu seiner

Unterstiitzung aufrief, in diesem Sinne sieh aussprach*. Der Text 2&

CjJ> 0> rf--. 3 0^
lautet: y^UJS bedeutet also: „er

(Samaida‘) forderte die Bewohner auf, ihn (Jezid) zu unterstiitzen

und besebied sie so in Reebtsgutaebten".
a ^ y ^

Y. 2. Der Ausdruck der von ?Jaliah und Kamus

als „Esel, dessen Ohren abgescbnitten sind* erklllrt wird, gibt 3 ®,

Anlali eine Ileibe von Belegstellen apfzufiihren fiir „ver-

stiimmeln*, einen KOrperteil absebneiden, meist die Nase. Yon den
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vier Belegstellen ist imr eine, die vierte, fiii' braucben

und sie ist unrichtig iibersetzt: Ham. 114, Y. 3; 818, Y. 4; 601,
> 1* ^

Y. 3 bieten den ersten Stamm, Hud. 31, 9 stebt nicbt soiiderii

3 Ci ^ "

bann aucli nicbt bedeuten: „rumpft die Nasen“, sondern:

6 gSie baben die Nasen der Hudail versttimmelt*, d. b. bildlicb, sio

in Unebre gestiirzt. Weiter, die genauere Bestimmung „Nase ab-

scbneiden® ist nicbt erweislicb fur Ham. 114, Y. 8 und 318, Y. 4:

an der ersteren Stelle denkt der Kommentator an das Abscbneiden

der 0 h r e n oder die iibertragene Bedentung
:

„in Schande bringen®,

10 an der zweiten Stelle nur an die iibertragene Bedeutnng. — Ham.

666, Y. 3 ist von Obren die Rede, aber es stebt nicbt der 2. Stamm,
) 6' .. o ..

sondern das Nomen loci des 1. Stammes als Plural zu :

„Stellen, wo Verstnmmelung vorgenommen ist, Reste der Yerstiim-

melung®. Fiir die iibertragene Bedeutung „scbilnden“ ist Imru^ulkais

16 57, 1 kein* sicberer Beleg, die Gegeniiberstellung von im gleicben

Halbvers spricbt dafiir, dali die Yerwiinscbung bier im wQrtlicben

Sinne gefiiblt vnirde. ‘Al^ma 8, 3 belegt wiederum nur die 1. Form

und zwar nicbt im iibertragenen, sondern eigentlicben Sinne, wobei

das zu beacbten ist. In der Rbetorik ist der Yers ein Beleg

M fur Zeugma, vgl. ‘Askarl, Sina‘at. 136, 10, wo er anonym ange-

fiibrt wird.

S. 29
,
Abscbnitt f) ; Hasan al-BasrI bat

,
trotzdem er dreimal

mit s gedrucbt erscbeint, mit nicbts zu tun.

S. so, Y. 2: „^smii“ als Sg. des im Yerse genannten

ist nicbt gut bezeugt, lies Ifasmala oder mit Ibn Doraid 293, 17

IJ^asmaL Ibn Doraid verrEt aucb, daB die Leute ^wegen ibrer

SchSnbeit* so genannt warden. Ferazdak will also durcb seinen

unfreundlichen Zusatz diese Scbonbeit wobl als ausdruckslos kenn-

zeicbnen. Ibn Doraid's Angaben verdienen scbon aus dem Grundo

410 mebr Glauben, als der spiitere Yerfasser des LA, weil er als Azdite

die Genealogie seines Stammes besser kannte. Im Zitat aus LA
14, 75, ist xJUaO eigenmacbtige Inderung fiir das dort deutlicbe

S. 31, Y. 1, ^ bedeutet nicbt: „Marwan

-34S bat wabrlicb meine Not gebrocben®, sondern es ist Bedingungs-
^ o ^

YOrdersatz zu dem in Y, 2 folgenden Nacbsatze .wahrlich,
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wenn M. mii' die Erlangung meines Anliegens erleicMern wiirde . .
.

,

wie hendicli . . /. Der Dichter scheint erst um die Gtinst des aeuen

Statthalters sieli zu bewerben.
' ^ O-i.' 3 M ~Om -

S. 32, Y. 2 zu wird die Erklamng gegebeu;

ist Tamj iZ' Akkus. zu wie der wegen des Metrums un- ' n

entbehrlicbe Artikel in beweist‘*. Dagegen ist einzuwenden,

daB determinierte Akkusative des Tamjiz sebr selten sind^). Da

S.hj transitiv ist, bat man die VYabl zwiscben einem Objekts-

Akkusativ und einem Genetiv in uneigentHcber Genetivverbindung,

bei der das iibei’geordnete Wort durch einen determinierten Genetiv io

bekanntlicb nicbt determiniert wird, sondern des Artikels bedarf.

S. 33, V. 5. jOUlii CKJUi ^ Uj soil bedeuten: ,und

keinen Burschen von Ma^add babe icb kennen gelernt**, vielmebr

ist Qualifikation zu und gibt eine Einscbriinkung : nicbt

gibt es einen jungen Mann von Ma^add, den (d. b. soweit) icb (ihn) 15

kenne**. Das Piiidikat folgt erst T. 6. — Im Zitat iiber Saibad

ies statt BekrI 617: 615: »*Atik* lies ^Akik; DaB Baihad bis an

die Kiiste reicbt* laBt sicb aus Bekri nicbt entnebmen, die Wort,

e

,r. - O- I*

bedeuten „bis an den Rand von Hadramaut^,

d. b. im Binnenlande. 20

3 0 ^^ O -Cj-i Oi-O 3 ^ 3 ^ ^
«((<.«.

S. 33, Y. 6. Q./} „und

batte er aueb die Anzabl der Kieselsteine unter den Ma*additen“
^ O* ^ ^ Ci -JO

erregt Bedenken. Y, 5 bringt % . . •
j.bL£ U

C; j) ^ r> ^ ^

als Subjekt, das Prlldikat ist Y. 6 der Satz 2kl .

Sollten die Worte dem Subjekt koordiniert sein, so wiirden 25

sie sebr bedenklicb nacbbinken; man erwartet aber aucb, well das

Subjekt negiert ist-), ein ^3. Man wird desbalb

als Scbwur aufzufassen baben: „[so schwbre icb] bei dem [Gotte],

dem als Eigentura zugebbrt die in der Menge den Kieselsteinehen

gleicbkommende Zabl ma^additisober Leute*.

1) Einige Beispiele ‘Umar iV, S. 141, Z. 3ff.

2) Seltene Ausnahmen obd. S. 157 und Anin. 1.
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^ 3

S. 84, Z, 2. L 1. wie die Handschrift richtig

' aO - 3 It rO

bietet. Will man nicbt wdrtlich iibersetzen: „Gott

sende Regen eineiii Grab*, so ist die Wiedergabe dnrcb: „Gott lobe

. . ein Grab* banm zu verstelien und durcb „Gott segne* zii er-

5 setzen. LiL^’! „Leichentucber
,

die als Kleider dich

bedecken*, besser „deren Stoffe dicb bedecken*.

V. 7, 8 und 9 aucb bei Ibn Hillikan II, 358, 32. — Y. 8

fj .O 3 0^ OM 3^ Q ^ 03
soil bedeuten

:
„durcb dessen Namen die Eosse

angetrieben werden* 1. ^durcli dessen Namen die Rosse [der

to Feinde] in die Flucht gejagt werden*: vgl. Tibrizi, Ham. B.

2, 81, 16 zur Erklarung von
3 Cs 3 • 3 £ 3 Ct , OrJO- Cr ^ it ss ^ , OrO 3 w ^ O • -

*-5 0.. 30^ -t. - - O -

Die folgenden Worte im Gedichte:

bedeuten niebt
:
„aueh wenn sie (scbon hinter sicb) haben die Reise

15 eines Monats, ’(die Reise) eines Gehetzten*, sondern: „auch wenn sie

(auf dieser Flucbt) zuriicklegen miissen den Marsch eines ganzen

Honats*. Diese Bedeutung von bezeugt Lane aus dera Asas

s. Y. o\jh.
o

Y. 9. uX/o 1. — Yon den zum Belege von

ao angefiibrten Stellen belegen 173, 2 und 207, 16 nur 0^^ ’an der

o

ersten Stelle in Yerbindung mit .M, an der zweiten mit

(Scbnalle). — Diwan, Gedicbt 328, Y. 2 stebt OyLtt nicbt.

^ ^ p t. m Si rO ^ Oi. -C/oO 3P^ ^3 f

Gedicbt b). QjwXj?

nicbt den „Sinn“: ,Wer je im Ungliick gewesen, fiiblt sicb Marwan

as fbr seine Hilfe zu tiefstem Danke verpflicbtet*, sondern
:

Jeden,

dessen Hande gebunden sind und nicbt Wobltaten erweisen, d. b.

alle, die nicbt gebefreudig sind, will icb opfern fiir Marwan, den

gabenspendenden Marwan.

S. 35, Y. 1. K.it^ p soil bedeuten:

30 ,warest du nicbt eine Kaulquappe im Innern einer Luzerne*. Zu-
" 0 3

naclist ist zu lesen als PrSdikat zu und zu tibersetzen:
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^warest du nicht gewesen“. Weiter ist ^eine Kaulquappe im

Innern einer Luzerne" ein sehr auffalliges Bild. Ob die

Luzerne schleclithin bedeaten kann, ist nnsicber. LA bat das Wort
m. W. nicbt, aucb Ibn Slda iibergeht es im Abscbnitt iiber die

Futterpfianzen. ^ Die alteste Quelle fiir das Wort ist nacb TA as- 5

SaganT, es. soil bedeuten: „was von den Bl^ttern des katt auf

der Erde zuruckbleibt, nacbdem dieser weggebracbt ist"
;
von ^kurzen

Stengeln" ist also nicbt die Rede. (Die Form katt wird vorge-

scbrieben von Sib. 2, 189, 6, ibm folgen samtlicbe mir bekannte

Wdrterbiicber und Texte, eine Nebenform IpUt (so bei H. zweimal) lo

ist nicbt nacbzuweisen. Wahrend das Wort sonst einstimmig als

Luzerne angegeben wird, bezeicbnet es nacb Doughty (2, 335) in

‘Aneiza Wicken.) Gleicbviel ob das Wort Luzerne, oder Wicke
bedeutet, bei den langlicben Blattern oder Blattcben beider Arten

kann von einem Baucb, einer Hbblung, in die Kaulquappen sicb is

verstecken, kaum gesprocben werden. Ja mdglicherweise ist

• -• >

nur eine Verlesung fiir ,Abfall“, SaganT war nacb Lane ein

„eigensinniger" Mann.
3 a >

als „Kaulquappe" ist m. W. zuerst von Aug. Miiller

im Giossar zu Nbldeke's Delectus erklart worden, die friiberen Worter- ao

biicher gaben an, es sei ein Tierchen, ein Wurni oder Fiscli, im

Beiruter Wdrterbucb sind daraus geworden petits insectes d*eatL

Eine gute BesMigung der Angabe A. Muller’s bietet der Muljassas

des Ibn Slda: unter den Fiscben gibt er (10, 21, 21): ^du^mus ist

ein im Wasser lebendes Tier, dessen Kopf der Kopf eines Froscbes 25

und dessen Scbwanz der Sebwanz eines Fiscbes ist". In der Redens-
05.O 0^30

U’t Jwoy! (Maidani 2, 245, 22), die meist aut

einen Mann Naraens Du^aimis gedeutet wird (Z|^B. Bekri 836, 3),

diirfte die ursprunglicbe Bedeutung „kleine Kaulquappe" vorliegen.

Die Kaulquappe im Sand zeigte an
,
wo vor kurzem nocb Wasser 30

geflossen war, der Grundwasserstrom also in unmittelbarer Nabe der

Oberflacbe zu tinden war. Wer ^besser als die kleine Kaulquappe

im Sande den Weg zeigte" war also ein besonders tticbtiger Kenner
der Wegverbaltnisse. -— Die Yerweisung ,,Pranz Delitzscb, Jiidiscb-

arab. Poesien, 6, Z, 6“ berulit auf einem MiBverstandnis, 1. Kbldeke- ss

Miiller, Delectus veterum carminum arabicorum 6, 6, Wahrscbein-

iich ist die bei Jacob, Beduinenleben p, 25 gegebene Yerweisung

„Del. 6, 6“ der AnlalS zu der sonderbaren Yerkennung. Ferner ist

im Zitat Aljtal 150, 7 unrichtig statt Hyli:. — Die nScbst-

liegende Moglicbkeit oder eine ibm abnliche Form als Eigen- 40

namen eines Talgrundes in ‘Oman aufznfassen, findet in den Wdrter-
Zeitsobr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 73 (1919). 8
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biichern m. W. keine Stiitze und wollte man XiL:?- iesen und als
K

Namen eines Fisches erklaren, wie es TA. 6, 63, 38 aus der Mhaja

bezeugt wird, und in so wie in der Tradition vom Kautar

einfach ein embryonenbaft gestaltetes Wesen sehen, so bindert

5 daran, well Perazdak trotz seiner Abneigung gegen Fiscbe fiber ibre

Entstebung docb wobi naberes wissen konnte.

S. 36, V. 2. Die Form stiitzt sicb weder auf die Dber-

lieferung dieser Stelle noob anderer Texte, sie ist desbalb Bd. 61,

635 mit Recbt abgelebnt worden; die gewobnlicbe Form

10 wiirde nicbt gegen das Metnim yerstofien
,

docb weist der Reim

darauf, dab das iiberlieferte zu erbalten sein wird. Der im

Reime stebende Genetiv v^i erfordert einen voraufgebenden
'

.. Si

Genetiv, icb yermute desbalb das obne grSBere Anderung aus

berstellbare als PrSydikat des negierten Aaeb das Metrum

15 ware dann in Ordnung. — Gegen die scbon Bd. 61, 639 bezweifelte

Gieicbsetzung yon mit Stdr spricbt aucb die Angabe im TA

3, 234, 22^ der zag{d)r babe kleine Scbuppen.

Q ^ ^ im MiO ^
^

b) Y. 1. (!)
' 1st wirk-

licb in der Handscbrift liberliefert, so ware es Yulgarismus, lies

20 wie das folgende feminine beweist.

V. 2. der Reim amt ist nicbt strong durcb-

gefiibrt
,
dem ttmi dieses Yerses entspricbt imi Y. 8 ;

pol kann
tt -O i

niclit einen inneren Plural f'vdal bilden. —* L^a^iiJU diirfte trotz des

Sckbiion bedeuten: Jn eiligem Zuge*.

sis S, 37, Z. 2 1. ,

Y. 3, H^UJ o^^li oijf soil bedeuten: ,bis sie

kamen in das Land des Harut zu einem Stamm 6“ und wird dureb

die Bemerkung eiiS^utert: „Das in unserem Zusammenbange kaum

verstandlicbe und sonst nirgends vox*kommende b^Ls; balte icb fdr

so cine dureb das Metrum veranlaBte Umbiidung des sebr b^ufigen
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das einen guten Sinn gibt^. Sollte wirkiich in einer arabiscben

Gramraatik das Ordinalzabiwort zu ^zebn^ febleii? beiBt:

„in einer zebnten Naclit“, d. li. nach ihrem Abmarscb.

V. 4. ^ ^ann nicbt bedeuten, wenii

die Vokale richtig gesetzt sind, »tind daB sie waren wie Abirrende 5

von der Gnade", sondern nur ,wie veriiTte Scbafe (oder Kamele)**.

V. 5. Eine Erwabnung der Tamud 1 Mose 10, 13 ist im bebrS.-

iscben Texte nicbt nacbzuweisen nnd feblt m. W« im ganzen Alten

Testament^). Die Erbanung von Wobnungen im Eels wird ira Koran

nicbt erwabnt Sure 7, 21 und 26, 191
,
sondern 7, 72 und 26, 149 , 10

auBerdem aucb 15, 82 und 89, 8. — Die Qescbicbte der *Ad wird

nicbt Sure 7, 83, sondern 7, 63 erzSblt.

S. 38, V. 7,
J ^ 03 >H O O-C -

*
' man wird

kaum &.] auf bezieben durfen, sondern auf „fur den von

einer Scbwerterwolke verdunkelten Tag warst du ein Licbt, als er 15

dunkel war von fiefer Finsternis**. In dem Zitat aus dem Diwan

(S. 14, Z. 10) 1. und

fi o ^ »-*

S. 39, V. 9. Statt wird durcb das Metrum gefordert,

also n-icbt „nacbdem sie bereits in vergangener Zeit einen Untei*- .

gang geseben batten", sondern „obwobl sie docb (warnende) BeisjDiele 20

unter den der Yergangenbeit angebdrenden Yblkerscbaften kannten".

Eine Beziebung des Wortes „auf den Untergang JezTd’s" bei

^Akr ist ausgescblossen.

Zu V. 10 beiBt'es: „Der Irrealis der Gegenwart spricbt fiir

die Entstebung des Gedicbtes vor der Katastropbe von Kandabll". 26

Darauf lassen sicb nicbt gut Scbliisse bauen. Im Yordersatz stebt

o ^ o «• ^ •>'

^,^5
jJ init Nominalsatz, daran scblieBt mit im Nacbsatz U

mit Perfekt Nacb Caspari-Miiller ^ S. 197 ist in Stoen mit

wenn 'der Yordersatz ein Impevfekt, der Nacbsatz ein Perfekt

bat, fur beide die Bedeutung des Coniunctiv Iraperfecti anzunebmen, so

aber das Gegenteil bebauptet ZamabSari Mufassal 150, 4 und die

1) Geiger, hat Mohammed aus dem Judeuturn aufgenommeti® S, 118

keunt auch aus der jUdischeii Literatur keine ErwSbBUng.

8
^
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Setzung von U mit Perfekt im Nachsatze, das ja die Negation von

Osjj mit Perfekt ist, spricht fur seine Ansicbt.

S. 40, y, 3. 1. weil es durch folgendes

determiniert wird. Die Verweisung auf Fei\ 257, 10 ist zu Hndern

6 in 16.

S, 41, y. 4. yon den drei Belegen fur ,perlen“ ist ‘Aik

13, 14 zu andex’n in 41 (das Wort bedeutet dort .v^ahrscheinlich

^blinken*) und Imrk 19,19 ist auch unricbtig, das Nomen

„gl^nzend“ (Perle) kommt 19, 9 vor.

10 y. 5. nicbt „nun ist ihr erlaubt die Erfrischung

des Trunkes*, sondern der Gegensatz zu y. 3

nStigt zu der tFbersetzung
;

(nun rann ungehindert in ibx'er Kehle

herab, zu deutscb etwa
:)

„nun scbmeckte ihr wieder kiihler Trank“

:

die Kehle war ihr eben nicht mehr zugeschnurt.

16 Zu y. 6. Lies A^iwaz.
^ O -O ^ O ^ y

y. 8. bedeutet nicht
:
„sie

rollten herab . . . zerstreute (Stiicke) von Getdteten und tJberwundenen",
w a

vielraehr nimmt die durch ^ eingefuhrten Glieder vorauf:

„herabgerollt wurden verschiedene, sowohl Getdtete als schwer Ver-

so wundete®, ahnlich steht Aht. 321
, 7, doch folgen dort die

beiden Glieder im Nominativ.

S. 42, Z. 1
:
„Al3tal 225, Z. 1% 1. 245 ;

Z. 3 ,bei I** 1. bei F.

V. 9. Lies Abu Mi\igan.

y. 10. bietet zwar schon Boucher, ein Partic. pass. IV

as ist jedoch unwahi’scheinlicb
,
da die Bedeutung „durchbohren“ vom

IV. Stamm nicht belogt ist, besser Inf. I mlt der Feminin-

Endung wird diese Infinitivbildung hex Dozy belegt. Die angefuhrten

Parallelstellen geben keine genaue Entsprechung r Hud. 29, 2; Zuhair

14, 15 und 15, 11 belegen den II. Stamin; Hud. 44, 5 den ei*sten,

30 Ham. 28, 8 ist nicht zu finden. Die Angabe werde „gew5hn-

lich von StoBwaffen® gebraucht, steht nicht im Einklang mit den

beigebrachten Belegen: Hui 29, 2 und Zuhair 14, 15 ist von Pfeilen

die Rede; Zuhair 15, 11 von einem tiertatlichen Instrument zur
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OffnuDg von Wasseransammlungen uiiter der Haut. Nur Hud, 44, 5

ist von der Lanzenspitze die Rede.

^
I, off 0,0 e o -

V. 11. Lies (Reira!). — aLb^! Ja’i ist nicht TOtung

„ i n f 0 1 g e des Ibn Artat“, sondern „zutn Ausgleiche, zur Rache fur“.

- ' ' -

Y. 13. Die Yerbindung: j^Us erlaubt nicht in &

die von den Worterbiichern allerdings bezeugte Bedeutung

^Klagefrauen" hier zu suchen. Die nachfolgende ausdriicklicbe

Erwahnung der Frauen verlangt die Erklarung als„Totenklagen(,

bei denen die Frauen, die sie erheben, stehen)“. — tfber die Bildung

^0^0 handelt Noldeke, Mandilisohe Grammatik, S, 185, Anm. 1 (im la

Mandaiscben ist Plural zu
- > - *

Y. 14. olu> ist nichfc die ^Braut^, sondern die ,ver-

heiratete Frau“; sie ist nicht geschieden worden, weil sie ihren

Mann im Lanzenkampf eingebiifit hat und dann ohne weiteres recht*

miiBiges Eigentum des Siegers geworden ist. — Ag 19, 14, 22 und 15

Baidawi 1, 203, 18 wird der Yers mit der Lesart uberliefert,

an der ersteren Stelle weiter mit — Diwan 136, 6 (Boucher

141, 12) bedeutet nicht: „und ihre Witwen

sind zu haben, auch wenn man sie nicht zu Frauen verlangt", sondern:

„und die unverhekateten Frauen bei ihnen erlangt man, ohne dafi ^0

es einev Brautwerbung bediii'fte"
;

ist nicht WiWe, sondern un-

verheiratete Frau schlechthin. §ammah 7, 4 freut sich iiber die

Nachricht, daB seine Geliebte sich nicht verheiratet hat
, . . Lp!

•

5;--

Y. 15. flZwischen Hande(!) und Beinen sind sie gefallen" soli as

i oS ^ o - - oE
^

wiedergeben Ferazdaks
;
der fern. Plural

kann sich aber keinesfalls auf den Gatten und die beiden Oheime

beziehen, auch ist im Altarahischen Maskulinura und kommt

als Subjekt nicht ernsthaft in Frage, vielmehr ist Subjekt zu

cE

das unmittelbar daneben stebende tXA ,unter abgeschlagenen so

Handen und Schenkeln®.
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b) V. 88.

wird iibersetzt: ^Traun ich babe fiber den Azditen gestaunt, den

das blinde Verbfingnis bracbte nnd in den Tod ffihrte". Den Satz

kann man nicht gut als Relativsatz zu dem determi-
«

' oS

5 nierten stellen, es ist Zustandssatz. Ferner lassen sich
" " O - > i ^

Verbindungen wie nicbt obne weiteres fibertragen auf

dieses bedenten kdnnte „das blinde Verbangnis“,

Oder das in der Aumerkung mit-geteilte das bedenten soli

,ein ti'figerischer B]itz“. Die Voraussetzung der ursprfinglich infini-

10 tivisclien Verwendung von feblt ja in beiden Fallen. Alan wird

also*dic Ferazdak-Stelle zu verstehen baben
:

,als das Verderben
wie es einen Bet 5 rten trifft, ibn zu den Todeslosen fubrend

berangebracht batte“. — Der im Koinmentar genannte al-Hasan ibn

Hani (1. Hani’) ist der bekannte Abti Nuwas. Der Vers
) ^ zjS - w .. o-o y ^ OiO ^ wj..

15 3! 3IA Luv ! U So! \jS^

bedemtet nicbt: „so oft den vom VerbEngnis Verfolgten ein trfige-

riscber Blitz iiTeffibrt“, sondern ^sobald den
,

dessen Gluck dem

Ontergange nahe
,
betfirt das Leucbten des Blitzes, wie er

einem Verlorenen erscheint, Oder das Brfillen von Donner-

$0 sohlUgen, dann stand es bei uns so

V. 34. Das fiberlieferte diircli „gesenkten Hauptes“

wiederzugeben ist iniBverstandlicb
;

den Kopf senkend mfiSte mit

Unterdruckung des Objekts dnrcb das aktive Partizip ausgedruckt

werden, das passive bedentet; mit dem Kopf imcb unten anfgebgn^t

n — Lies,^^jL^,, wie Boucher ricbtig bietet.

S. 44, V. 35. Es liegt kein Grund vor, das fiberlieferte

zu andem in das scbwEcbere
;

unrichtig ist statt

Bouchers riebtigem

V. 86. (so zweimal, im Vers und Kommentar) ist

so Pebler fur das fiberlieferte die Verweisung auf S. 597 (in

dieser Zeitschrift Bd. 59) Endert daran nicbt s, well dort der V. Stamm

verwendet ist. — Die aus Lane fibernommene Erklarung von

ist sebr verstuinmelt
:

^drawsers 1. drawers (wobl Verwecbslung
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mit ti'ousers) und weiter ist statt ^with covering only'*' zu lesen:

^without legs covering only'",

V. 38. Wenn -Ferazdak im' vorhergehenden Yerse schlechtbin

.von Abul-'AsX spricht, so ist das kein Grand den genaueren Aus-

druck in diesem Yerse xibersetzen: ,der 6

Krieg mit Abul-^Asi^, es bandelt sich wirklicb urn „die Familie, die

Nacbkommen des Abal‘‘Asi“, der nicbt dem ans der Gescbicbte

Mubammeds bekannten Abul-^AsI ibn ar-Babf gleicbzasetzen ist,

sondern dem Yorfahren der Merwaniden (Wiistenfeld U 21); es

sollen nacb unserer Ausdrucksweise umaijadiscbe Truppen be- lo

zeicbnet werden. Die Heraasgeber des Ferazdak and A|ital iiber-

geben, soweit icb sebe, die nicbt seltenen Hinweise anf diesen Abul-

mit Stillsebweigen. — Die 'Obersetzong von dnrob

„gleich der flatternden Leinwand" diirfte den Kern der Sadie nicbt

treffen. Wird ein Stiick Zeug zasammengerollt
,

so flatter! es 15

nicbt mebr, sondern wird ein balbstarrer K*6rper, der sich leicbter

and demnaeb meist aucb scbneller bewegen laBt, als ein Scbwert.

LA 11, 363, 13 wird erzablt, Mubamined babe jnnge Leute tiber-

rascbt, die ibre Lendentiicher abgelegt, zu solcben langlicben Rollen

gedrebt batten and, nunmebr nackt, als Wafien zu einer Prugelei 20

benutzten. Die Bedeutung „h5lzemes Scbwert" scbeint sich nur

auf Zauzani zu stiitzen (Erklarung der Mu‘aliaka.t, Cairo 1811,

S. 115, 15); BataljusT (107, 17) erklart ^5^ als ^kurze Lanze mit

langer Metallspitze", das diirfte aber wobl eine Yerwecbslung mit

sein; TibrizT gibt als Bedeutung „eine Sacbe, die man einer 25

anderen ahnlicb macbt, wie Spielzeug der Kinder dem Eisen (Lyall

X anc. poems 115, 6). Yon einem wirklicben Scbwert, der be-

riibmten Samsama, die einst ^Amr ibn Ma^dikarib gebdrte, gebraucbt

es der Dicbter Abul-Haul (Belads. 120, 13). Endlicb wird 'farafa

3, 9 kaum als Belegstelle fiir Sinne von zusammengerolltes so

Zeugstbck verwendet werden kdnnen, fengT^l erklart es" dort als

„freigebig", wabrscbeinlicb bedeutet es „burtig", da es als

Rubm der (bartlosen) Jiinglinge eines Stamraes erwabnt wird,

S. 45, Y. 1. Die Yerweisung auf Ferazdak Gedicbt 312, 2 ist

unrichtig. u



120 SohwarZf Ah-Farmdak''8 Lieder auf die Mukcdkibitm.

V. 2. Das Iniperfekt in diesem Verse erklart sick als Zu-

standssatz zu V. 1 ;
ein Hinweis auf die Zeitspkare und ein

SckluB auf die Abfossungszeit des Gedicktes ist diesem Imperfekt

nickt zu entnekmen.
0*»

5 S. 46, V. 5. lXjLmJJ zu iibersetzen: „indem sie

stiirzte in Sind“ ergibt ein falsches Bild, das Wort bedeutet: jmdn.

iiberlegungslos in etwas treiben, also will der Dickter sagen: „indem

es sie bis nack Sind Hals uber Kopf jagte®. — Hilab 1. HilaL

V. 6. UdS' 1.

10 V. 7. 1. wie die Handsckrift deutlick bietet, der

Sckreiber bezeicknet Damma-Tanwin durck Damma, dem er links

imten eineri sckr^gen Strick ankeftet, vgl. 431, 4 433, 9

jU, 284, 1 Sckol. Z. 2 261, 1 1.

V. 8. L — Diwan 224, 62 bietet die Aus-

15 gabe Yon Boucker S. 210
,
3 v. u; ricktig den Akkusativ cXjUa5>

nack

S. 47, Y, 9. Die Verweisung auf Diwan 209, 1 ist unricktig.

Die Bekauptung, der Koran macke keine naheren Angaken iiber

die Art des Unterganges des Stammes ‘Ad, trifft nickt zu; an den

20 bezeickneten Stellen (Sui’e 7 und 11, 52ff.) findet sick allerdings

die Angabe nickt, wokl aber Sure 69, 6: „was die ‘Ad betrifit, so

wurden sie durck einen keftigen eisigen Wind umgebrackt, den er

gegein sie arbeiten lieB sieben HS^ckte und ackt Tage in ununter-

brOdhenem Yerlauf, da sak man die Leute dort zu Boden gestreckt,

25 als waren es Palmenstiimpfe mit zerfressenem Mark**. — Sure 11, 70

durck ^Erdbeben** wiederzugeben ist nickt zultoig, es bedeutet

„Gesckrei, Wehegesckrei** und dessen Yeranlassung: ^Ungluck, Ver-
•• o ..

derben®. „Erdbeben® wkrde dem lj:oi^nisoken entsprecken, das

Siire 7, 76 als Yeranlassung des Unterganges genannt wird.

50 Y. 10:

jiju UyCj yCOA

soil bedeuten: „Nickts woUte Mu^ar als edel kandeln; iiber den

Menscken ragen ikre Aknen empor und iibertreffen alle Aknen®.
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* - a -

Verkamit ist die Verbiiidung von (ja^UJ! ^JLc mit LyO‘, wie I

oft mit verbunden ist: Mu^ar wollte nm^ durch edele Art

sicb auszeicbnen vor den Menschen, da seine Abnen jeden Abnen

•iibertrefFen. Die Verwoisung auf Diwan 216, 17 ist unricbtig,

Boucher S. 200, 9 stebt das Wort nicbt. Weiter wird als Beleg- 5

stelle fiir angefiibrt Gedicbt 188, 31, das Boucher
O i Cio y o

S. 181, 6 entspricbt; dort stebt jedocb \J^ »die Eicbeln

der Ruten von Eseln“ als widerliches Gericbt der Fazara,

Ebd- Gedicbt d) 6aris spater fiasTr 1. &arir.
Z, ^ ^ JvU^ OivOoC ) ^ <S ^ it Ci ^

S. 48, V. 2, cXaao! JA" jJb io

soli bedeuten: „wenn sie um Erhorung bate, so scblugen die

S6bne Ilarbs die Hande jedes Steifnackigen (sc. Kiimpfers) ab^.

Zu beanstanden ist die Veranderung des uberlieferten in

L^L:>bS, ferner die Gleicbsetzung von jJU mit Banti Harb, die

spater als Umaijaden erkliirt werden
,
und endlicb ist ein Verbal- 15

O O’

adjektiv als Ersatz eines Verbum finitum im Naobsatze von j.J wenig
O O

vertrauenerweckend. . Den Nacbsatz zu J bringt scbon das ricbtig

tiberlieferte „wenn sie gerufen batte, so wiirden ibr Folge

geieistet baben“. In Hegt kein Eigenname vor, der Vor-

fabre der Umaijaden beiBt obne Artikel, vgl. Ibn Doraid 20

45, 18. ist scbon bei Freytag als „vir bellicosus et

0-. y it

pugnax“ erklart, so bedeutet j.Xi „tapfere Krieger, (die ab-

bauen die Hande jedes Hochmiitigen)".

> ,t o y tt o it Ct it y ot<i yts..t o y o „

V. 3. ^ wird iiber-

setzt: „Ware die Familie Muballabs nicbt am Aussterben, so wiirdest 25

du sie nie erlangen** und weiter beifit es: „Statt des Irrealis der

Gegenwart sollte wobl der Irrealis der Vergangenbeit stehen, der

sicb innerbalb eines Metrums fast nie gebraucben laBt“. Metriscbe

Griinde gegen die Setzung von Perfekt im Yordersatz und Nacbsatze
^

o .•

bei jj werden sicb schwerlich nacbweisen lassen, ‘Umar ibn abi so

Rabl‘a bietet die Verbindung mebrfacb, und welcbe andere Kon-



122 BchwarZf Al-Farmday's Lieder uuf dia Mvkallabiten,

struktion lage dem Dickter bei negiertem Verb wobl naber als

mit dem Apocopat? Es ist also ein regelrecbter Irrealis der Ver-

gaiigenbeit
:
„ware die Eamilie nicht gestorben, so warest du nie

in der Lage gewesen, sie (d» b. deine Frau) zu eiTeicben“.

6 V. 4. 2dUi iibersetzt: „Gott veracbtet deinen Aufent-

baltsoxii“ ist als Verwiinscbung zu fassen: „Gott macbe ver-

acbtlicb deine WobnsMte]", d. b. er scb^nde dein Hans, so wie
w ^ ^ & > D'C' w*. Oi<! ..

Ferazdak mit dem ^ .
.
gJLi* seinem

Oegner das Eecbfc auf seinen Namen bestreiten will: wage es nicbt

10 weiter dicb mit dem Namen des Propbeten Mubammed zu nennen

!

Nacbtr ag.

Nacb der Absendung meiner Nacblese zu den Muballabiten-

Liedern Perazdak's las icb die im 17. Bande der Zapiski wostofinago

otdelenija I. R. Arch. Obs(5estwa 8. 081 £ von Baron V. Rosen ver-

6ffentlicbte Abbandlung Bepojnop;^ hjih Be|i;po? (Kamel oder Eimer?),

die sicb ebenfalls mit dem Gegenstande bescbaftigt. Da diese Ab-

handlung nicbt, wie die frubere desselben Verfassers iiber Aus ibn

Hafar eine Beriicksicbtigung in der Zeitscbrift m. W. bisber ge-

funden bat, so m5gen kurz bier die Ergebnisse mitgeteilt werdeii.

so Zu Zeitscbrift Bd. 59, S. 596, V. 3 : B. Rosen erbebt Einsprucb

gegen die Angabe, da8 yo II nacb den Lexikograpben nur ^voran*

geben* bedeate and Ferazdak es unter dem Drucke des Metrum

tb der Bedeutnng von yo I „mit dem Euterscbutz verseben^ ge-

brauche. Er weist darauf bin, daB die Lexikograpben 1. fiir yo II

25 auBer der Bedeutung „vorangeben“ nocb andere Bedeutungen geben

nimlicb a) „sammelii“: LA VI, 122, 6f., TA III, 332, 3 v. u. f.,

Line IV, 1671; b) „die Obren aufricbten" vom Pferde gesagt: LA
VI, 122, Ilf., TA III, 380, 26, Lane IV, 1671 und 2. fur die Be-

deutung „mit dem Euterscbutz verseben* das passive Partizip des

2. Stammes als Synonym der gleicben Form des ersten Stamm es

anftibren: LA VI, 121,14£, TA III, 330, 22 f, Lane IV, 1671. Er

bezweifelt desbalb mit Reobt, daB der Beweis erbracbt werden k6nne,

Ferazdak babe als erster unter dem Drucke des Metimm die zweite

Form in dieser Bedeutung gebraucht (S. 043 f.). — Den AnlaB zu
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der irrtumliclien Aiigabe bat wolil das WSrterbucb yon Freytag

gegeben
,

in dem fiir II nur die Bedeutung „praecessit caniela''

angeftihrt ist.

*1 o- ?<o . 3 >

V. 4. Zu den Worten iibersetzt sind:

,von ZiegenbScken, desjenigen von al-Habl“ mit der ErkiUrung, al- §

Habl sei ein Stadtviertel in Basra, gibt Rosen die glanzende Ver-

besserung Das Metrnm (Wafir) gestattet die prosodiscbe

Anderung; eine gewisse Scbwierigkeit bereitet allerdings die Eigen-

tiimlichkeit der Ferazda^-Handscbrift der Aja Sofia das
^

durcb

ein untergesetztes kleines zu kennzeicbnen
,

aber der Sinn gibt la

Rosen unbedingt Recbt. Der Dicbter will sagen: „B5cken von der

Bei'g(-Art) mit kurzem Haar“. Gemeint ist der Bergbock

Oder bei uns Steinbock genannt, Capra beden. Rosen

verweist auf Damm 11, 473 s. v. G. Jacob, Altarabiscbes

Beduinenleben'^, p. 117, Doughty, Travels I, 613 („witb thick short is

hair*). Aufierdem weist er darauf bin
,

daft tatsHchlich ge-

druckt ist in der im ganzen unzuverlassigen Ausgabe des Dlwans

von Eerazdak, die in Bulak ersehien (Rosen S. 045 f.). — Da diese

Ausgabe nach einer’ mundlichen Aufterung Socin's auf eine fur den

Druck nicht bestimmte Abschrift einer Oxforder Handsohrift zuriick- 20

geht, so bietet vielleicht auch diese die Lesart Weiter

wurde die Auffassung von „StadtvierteB in, W. durcb

den Sprachgebrauch nicht begunstigt; al-Habl wurde eine Ortlich-

keit im Gebiete von Basra sein, nach dem Namen wahrscheinlich

eine Diinenbildung.

Zu S. 597

,

Y. 7

:

Rosen spottet fiber die Bereicherung der

arabischen Grammatik durch die Form faHlt im Sinne von fa^il

und zeigt, daft Ibn al-Mukarrani irrte, als er im Vertrauen auf

6auhari , als gleichbedeutend mit dem Yerbaladjektiv

ansetzte, wS.hrend es in Wirklichkeit mit dem Infinitive so

JwaJo gleicbe Bedeutung hat; erst sekundar kfinne dann der Infinitiv

als Nonien agentis verwendet werden (S. 044).

Zu S. 598

,

Y. 8

:

Ffir die Frage nach dem Alter des Mast-

korbes bei den Arahern verweist Rosen auf die Miniatur in Schefei'*s



124 Schwar^j Al-Faradak's Lieder cmf die MuTiallahiten.

Handschrift der Mal^amen des Harm, die van der Lith in der Aus-

gabe der Merveilles de Tlnde verdffentlicht hat (S. 039 "Anm.), —
Dieses Zeugnis ist nm zwei Jalirhundei'te jiinger als Mukaddasl.

Zu S. 599, V. 12: tibersetzt: ^LSaider, wo sich

6 die Madchen hofieren lassen“ mit Verweisung aiif Wright, Arab.

Gramm. I, 148 B b: Rosen verbessert in I, 148 0 b und weist darauf

bin, daft es sich dort nicht urn noinina loci et temporis handele,

sondem um nomina abuiidantiae et mnltitudinis und daB entweder
Cj > • ^ O ^

gelesen werden muBte (aktive Form!) oder nach § B

10 die letztere Form halt Rosen fiir die „echte“ (S. 047).

Zu S, 603
,
y. 6 : Auch Rosen nimmt AnstoB dara^

,
daB die

Azditen auf Land „die zwei Zoll dicken Ankertaue“ um den Hals

getragen batten, er findet in den Worten tatsachlich nur einen

Hinweis auf die tJngeschicklicbkeit der fruberen Seeleute im Reiten

16 (S. 089, Anm.).

Zu S, 605, V. 10 : Auf Grund reicberen Materiales kommt Rosen

zu denselben Ergebnissen wie oben die Nacblese. Er zeigt, daB

nicht den Melkeimer bezeichnen wurde, sondern einen groBen

Eimer, mit dem man Wasser aus dem Bmnnen scbOpft, und daB

wJLjw jJb- bedeuten rauBte „aus einem zum Melkeimer

geformten Leder eines groBen Eimers", was ibm sebr unbefriedigend

ei’scheint. Den zur Stiitze angefiibrten Vers des Kumait weist Rosen
3 „ 3 OrO ^ 3 3 i-0 .. OrO 3 -

mit der ricbtigen Vokalisation nach aus der

Handschrift Nr. 429 des Asiatischen Museums, einem ira Jahre 651

®6 d. H, geschriebenen Exemplare des Saljah? und der in der Bibliothek

der St. Petersburger Universitat aufbewahrten Handschrift von

§a^nfs Magma^ al-bahrain. AuBerdem belegt er die Ui'spriinglich-

keit und Ricbtigkeit des bei Ferazdal^ hberlieferten durcli

* d-en Nachweis, daB LA I, 330, 1 unter der Wurzel iwR Be-

60 rufung auf den alten Philologen al-Lait der Halbv^rs anonym mit

angefdhrt wird und bei a8-§ag§rnT ebenfalls unter der

ganze Vers mit Nennung des Ferazdal^ gegeben ist. Fiir die Ver-

bindung von mit wJjw verweist Rosen noch auf LA 2, 119, 10

iCili und ebd. 120, 4~9 (S. 031 ff.). — Rosen’s Urteil, daB
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dev Verfasser des LA den Kuniait-Vers mcht verstanden babe,

mSclite icb auf den Herausgeber oder auf Handschriften des

LA beschranken
;
die Anordnung des Verses unmittelbar nacb

scbeint mir dafiir zu sprecben, dali der Verfasser selbst ricbtig deu

Vers mit las. Auch die Eandnote des Herausgebers im LA 5

diirfte nur fiir die ihm vorliegende Handschrift des Ibn Sida, nicbt

flir das Original beweiskraftig sein. Zur tJbersetzung des Ivumait-

verses mecbte icb Bedenken* iiul^ern dagegen, daB beim dem

Morgengetrank
,

an „Wein“ zu denken sei. Dafiir daft dieser aus

ledernen Scbalen getrunken wurde, keiine icb keinen weiteren lo

Beleg, indessen ist ais Milch bezeugt durcb Ag 7, 90, 2.

Zu S. 607, V. 14; Aucb Rosen erbebt dagegen Einsprucb, daB

bier gegen die Azditin der Vorwurf der Feigbeit erboben wiirde;

er siebt in dem Verse nur eine weitere Ausfiibrung des Gedankens,

der das gauze Stuck durebziebt: die Azditen leben nicbt so wie is

die ordentlicben Leute, d. b. wie die arabiscben Beduinen, die nacb

der Meinung des Dicbters unermefilicb bocb iiber den Azditen steben

(S. 039, Anm.).

Zu S. 621, V. 5: Rosen weist darauf bin, dab das bandscbrift-

licb tiberlieferte das stillscbweigend in gelindert 20

ist, wieder bergestellt werden muB und daB die Obersetzung von

Freytag Prov. 1, 613 nicbt den Vorwurf „ungenau“ verdient, sondern

in Ubereinstimmung mit TA V, 377, 22—26 und Lane 1350, Col. 1

stebt (S. 047).

Zu d-er oben S. 107 der Nacblese gegebenen Erklarung von 26

L^! als allgemeinem Hinweis auf das Folgende bemerkte Herr Prof,

Brockelmann bei der Aufnabme in diese Zeitscbrift, daB icb auf

Koran Sure 22, V. 45 biltte verweisen konnen, „wo dieser wie es

scbeint im alteren Arabiscb sebr seltene Spracbgebrauch (GrundriB

11, 441, § 272) gleicbfalls vorliegt“. . so

Zu der S. 105 der Kacblese gegebenen Erkblrung von

als bochmiitig nacblassiger Art den Turban zu tragen, ver-

weist Herr Prof. Dr. Stumme auf seine „Neue Tunisiscbe Samm-

lungen, Zeitschriffe fiir afrikaniscbe und ozeanische Spracben Bd. 2
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(1896), S. 124 in Gedicbt 38, den let2^ten Vers, wo wuttakreta

(so, nicht wuttaqrUa!) ^dkrV maila in diesem Sinne m verstehen

ist, die tFbersetzung ,tind mit dem scharlacliroten
,
flatternden

Uinscblagetuclie’ den Sinn also nicht triflPt, sowie auf den ersten

5 Vers des

Scharpengedichts im Aufsatze: Ans dem Leben der arabischen Be-

75lkerung in Sfax von Karl Narbeshuber (— Veroffentlichungen

des Stadt. Museums fur Volkerkunde zu Leipzig, Heft 3), Leipzig

1907, S. 38 u. 42.“

to Zu dem S. 104 erwahnten SpieHeug liudrUf finde ich raeine

stille Vermutung, dafi es dem unter Ludwig XIV. in Frankreich

beliebten Spielzeuge entspreche,' wie es Watteau auf seinem Gre-

malde L’Indifferent iiber dem Kopfe des jungen vornehmen Mannes

dargestellt bat, bestatigt durch E. VViedemann, Beitrage zur Ge-

ts scliicbte der Naturwissenscbaften LIV, S, 308 f., wo auch von Dr.

R Hauser eine Zeichnung und Beschreibung gegeben ist. Ebenda

S. 330 spricht Prof. Dr. Hess uber du^mu^, von dem S. 113 der

Nachlese die Rede war,

Endlicli habe ich nachzutragen zu S, 80/81
,
daB doch auch

so ein anerkennendes Urteil iiber den Knoblauch in der arabischen

Literatur vorkommt; Mukaddasi 359, 10 spricht mit hohem Lob

von den Einwohnern von Amul in Tabaristan und sagt
:
„der Knob-

lauch hat ihren Geruch angenehm und der Reis ihren Wuchs (wOrt-

lich: ihre Taillen) schlank gemaeht“.
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Bine Fetwa gegen die Futuwwa.

Von

I. Goldziher.

Seit dem Erscheinen der wiehtigen Beitrage unseres betrauer-

teii Hermann Thorning hat sieh in unseren Kreisen das

Interesse wieder der Bedeutung der Futuwwa im Islam und den

daran sieh kniipfenden sozialen Erseheinungen ^agewandt. (Vgl

iflngst Prof. Eich. Hartmann in dieser Zeitschr. 1918 [Bd. 72,} 6

jgg 198) Es w&re dabei noch. die Tatsache zu vei'zeichnen, d^B

Vertreter der islamischen Orthodoxie niobt wohl gegen den Begriff

der Futuwwa, zumal in seiner sufischen Definition, sondeim gegen

die VerkSrperung desselben in der weltliohen Einnehtung der

fitjm und die damit verhundenen Brauehe Sich ablehnend und lo

zuriiclrweisend verbalten baben.
v i, • +

Wir kOnnen bierfiir auf eine, soweit inir erinnerlieb ist, m
diesem Zusammenbang nocb nicbt beacbtete des Aleppoer

teiten Zejn al-din ‘Omar ibn al-Wardi (st. 749/1349,

Brockelmann II, 140) binweisen, die in eine Auswabl seiner sonst i6

zumeist belletristischen Prodnkte einverleibt wurde, die m dem von

der Gawa’ib-Druckerei 1300 b. berausgegebenen Sammelbande, dem-

selbeii in dem sich Kommentare znr Lamijjat alarab (s. Jacob,

^anfara-Studien II, 43. 46 s. v.^Mubarrad, Zamacbsari) finden, ab-

gedruokt sind (S. lo4—156: Sj-Xsi!

In dieser im Sag‘ abgefafiten Fetwa (dies die belletristiscbe

Seite des Schriftstiickes) ,
deren Verfasser sich auf gleichgesinnte

VorgSnger berufen kann ^
die soziale Einricbtung der f' als zu verpBnende bebandelt

und es warden die in den Versammlungen ibrer Teilnehmer berr- S5

scbenden Mifibraucbe gegeiBelt. Die Bescbuldigttng derselben mit

dem Laster des ™ dem ibre Vereinigung als AnM dient

(ycfl Thorning 48), wird besonders breit getreten. Die Einkleidungs-

zerem'onien Th. 198) warden verbSbnt und diesen

das ideelle (Koran 7, 26) entgegengesetzt. Ebenso ist so
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der bei der Aufnabme eines Noyizen iiblicbe Trunk von mit Salz

gemischtem Wasser (Th. 50, 1; 201) Gegenstand der Mifibilligung

(vgl die Einweihung in die Sarekat Islam auf Java, Th, W. Juyn-
boll in Eer Islam V, 157, 8). Auch ihre Syitiposia, an denen sebr

6 „gemisehte Gesellschaft*‘ zur Tafel sitzt uud deren Kosten ans sebr

bedenklichen, einzeln aufgezablten Einnahmequellen bestritten werden,

werden verspottet. Die Rolle, die Messer und Schwert in diesen

Yereinen spielen (Th. 215, 4 o. a.), wird verurteilt. Wenn ibn

al-WardI Gewicht darauf legt, dafi der Islam „nicht mangelhaft

10 ist, so daB er noch dieser Yervollkommnung bedurfte®

UJ LAflL'iLi

LjLj^ — Koran 5, 5 —), so glaube icb, daB dies darauf

zu beziehen ist, daB die Einkleidung jene Yereinigungen von
diesen als iakmil bezeicbnet wird (Thorn. 198 f.),

15 Die Berufung darauf, daB der Propagator dieser Institution

ein Ohalife (gemeint ist natiirlich der ^Abbilside al-Nasir, s. Thorn.

Index s. v.), also eine religiose Autoritat war, laBt al-WardI nicht

ali» Berechtigungsgrund gelten. Denn, wenn diese Herleitung auch

richtig ware, so wiirde die Futuwwa-Einrichtung nicht weniger als

20 hidfa verurteilt werden mussen
,

als das gleichfalls von Chalifen

verordnete Kussen der Schwelle (des hah al-nubi): h^caJU
o ci. W U ^

-

(vgl. Recueil de textes Seldjoucides ed. Houtsma II, 22,

14; 241, 4; G, Lp Strange, Baghdad during the Abbaside Caliphate

25 274), Zu befolgen sei unter den Chalifen nnr das Beispiel der

chvlafd radidun,

Zumeist regt sich al-Wardi dariiber auf, daB die Putuwwa-
Leute erlogenerweise den Chalifen ‘All als Patriarchen und Urheber
ihrer zu verpSnenden Keuerung bezeichnen. „Ich schwdre — sagt

so er — bei Gott den schwersten Schwur, daB Idgt und betriigt, wer
eine solche Annahme zulSBt. Den Namen fatuwwa hat diesen ver-

werflichen, verbotenen und vergifteten Br§»uchen K.aj,.b

XJbc^) irgend ein menschlicher Satan beigelegt“

( IpL*hw),
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Beitrage zur alt- und mitteliadischeix Wortkunde.

(Fortsetzuijg zn ZDMG-. 70, 216 If.)

Von

Jarl Charpentier.

L Ai. Tuhsd- „Baumj Gewaolis“.

Ai. ruksd’ m. GewEchs" kommt im EV. VI, 8, 7 vor:

die richtige Bedeutiing wurde znerst von Eotli, "Ober gew. Kiir*

zungen des Wortendes im Veda p. -3 nacbgewiesen ^)
,

vorher faMe
man das Wort als Adjektiv anf nnd iibersetzte es „glanzend, strab- 5

lend“. DaS aber ruksd-

^

obwohl es bisber nnr axis einer einzigen

Stelle belegt worden ist, docb ein sebr gelaufiges Wort gewesen

sein mills, beweist das von Piscbel, Pki Gr. § 320 damit gleicb-

^^esetzte pkt. rukhha- m. ^Banm" (A^oka lnk§a’\ das ja im Mittel-

indiscben sogar das allgemeine Wort fixr „Baum“ geworden ist^). 10

Etymologiscb ist dieses Wort m. W. nicbt verwertet worden; zu

ruh- „wacbsen“ kann es ja nicbt gebOren, da dieses ja = rudh-^

av. raod- ist, wir somit ai. mi. "^ruccha- zn erwarten batten.

Icb mScbte ruksd- ^Baum, Gew§-cbs“ zunEcbst zu mir. ltis{s)

^Krant, Pflanze, Strancb** steUen; dieses Wort erkMren Pick, Wb.'^’is

II, 258

;

P e d e r

s

e n

,

Vgl. Gr. d. kelt. Spr. I, 361 < Hup-stu-^

su- xind steilen es mit air. luib Jlraiit, Pflanze, Straucb^^), got.

luhja-Ms „giftkiindig“, abd. luppi „Gift, Zanberei*^, aisl, lyf „Heil-

kraut" usw. zusammen. Soviel icb verstebe, kann aber lus{s) <
Hussu- ebensowobl ein Huk-su- voraussetzen nnd also mit ruksd- to

fast identiscb sein. M. .E. setzen nun diese Wdrter ferner ein

"^lug-es-, ^iug-s- voraus und geb5ren zu aisl. lok „Unkraut
;
eine Ax't

Pflanze^ die ibre eigentlicbe Heimat im Walde bat, sicb aber anf

Ackern und Wiesen eindrS^ngen und verbreiten und dort den da-

selbst beimiscben Pflanzen scbaden, sie unterdriieken und verdrSngen %b

kann^^), noi’W. lok ^Earnkraut, Aspidium filix mas“, ascbw. lok^ luk

1) Vgl. Pischel, Ved. Stud. 2, 100.

2) Dafi ruhkha- niebts mit ai. vrkm- an tun bat, btjweist M. JM. vaceJm^

jBaum^, vgl. Pischel, 1. c. § 320.

8) Vgi. aucb Persson, Beitr. 197, Anm,. 2.

4) ITritzinor, Ordb,^ 11, 666.

ZeitBOlxr. der D. Morgenl. Oee. Bd. 78 (1919). 9
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flherba, pascmim^, scbw. dial, luk ^Unkraut", dan. lug dasselbe. Hier

kommt weiter in Betracbt aisl. laukr ^Zwiebel, Allium“, :dorw. diin.

l0g^ schw. lok^ ahd. louh^ ags. leac, das scbon von Schrader,
Reallex. 1005 mit ir. lus{s) „Kraut“ zusammengehalten wird; das

5 Wort bezeichnet in den nordischen Sprachen iibrigens nicht nur
„Alliuni“, sondern auch andere Pflanzen, wie die Zusammensetzungen
dan. faarelegei* „Armeria“, jiit. dial, lammeleger dass. — vgl. norw.

dial, laukblom ,Arineria“ — oder gaaselmg^ gaaseleger „Anthemis
cotula“ nsw. beweisen^). Alle diese WSrter gehSren nun ferner

10 nach Persson, Beitr. 203 f. zu gi\ Ivyog „biegsamer Zweig, Weide“,

It. luma < Hug-ma oder *lug-s-ma „Name verschiedener Gewachse,

bes. eines dornigen, auf den Ackern hernmkriechenden Unkrauts*^,

was ja sicher richtig sein mu6. Das It. luma^ falls aus Hug-s-ma
— was nach Persson am wahi'scheinlichsten ist — steht ja dem

15 ai. ruksd- < Hug-s-6 und dem ir. ltis{s) < Hug-s-u sehr nahe.

Diese WSrter gehOren aber ferner am wahrseheinlichsten (nach

Persson, Palk-Torp u. a.) zu einer Wurzel Heug-^ Hug- ^biegen^.

die u. a. in ai. 'injij- : rujdti ^zerbrechen*, gr. IvyL^G) „biegen“, It. lucta^

luxus usw.,^ aisl. lokJcr „Locke“, ahd. loc dass., lit. lugnas ^bieg-

20 sam“ usw. vorliegt; alle diese WSrter sind von Persson, Beitr.

201 ff. ausfiihrlich behandelt worden. Es scheint gerade, als ob man
hier gewissermafien zwischen einer Wurzel

, Hug- „bi'‘echen‘*

(ai. rujdti) und einer andereu, namlich »biegen“ (lit.

lugnas) unterseheiden rniilite, doch werden sich wohl die hierher

25 gehSrigen Bildungen nicht uberall so scharf von einander trennen

lassen, sondern wir haben es wohl eher von Anfang an mit einer

Wurzel zu tun, deren Auslaut einen Wechsel zwischen -g- und -g-

zeigt, Darauf kann ich hier nicht weiter eingehen, begniige mich

also damit, festgestellt zu haben, daft die von Persson u. a. zu-

30 sammengestellten europaischen WSrter auch in ai. ruksd-^ mi. rujjkha

^GewS-chs, Baum* einen Verwandteii haben.

2. Ai punkha- ,der unterste Teil des Pfeiles*.

Ai. punkha- m. „der untei'ste, mit der Sehne in Verbindung

tretende Teil des Pfeiles, in dem Scbaft und Eedern stecken* ist

85 vom Etoayaiia an ziemlich haufig belegt®). Etymologisch ist das

Wort unerklUrt, denn was XJhlenbeck, Ai et. Wb. 168^’ bringt,

tberzeugt gar nicht.

M. E. bedeutet punkhor schlechthin „Sohweif, Schwanz (des

Pfeiles)*, und ist ein mittelindisches Wort, das eigentlich mit

1) Vgl. Valk-Torp, Et Wb. 191; ebd. 481 wird ein anderes W^orfc

schwed. kahhdeh(a)f habbeWc^ kalfleka ^Caltha palustris*, ftlt dan. kabeleg,

dan kah{b)elete^ hahhel^J dass. behandelt, indem die Verfasser ein urnord.

*l0kja- >• hkr ^Bacb*^ finden wollen. Sonderbar scheint es mir, dafi das Wort
von den bier erwiibaten getrennt werden soli.

2) Daneben bat das Wort nach Hem. an. 2, 28 auch die Bedeutungen
^^ena „Falke“ und mangaldcdra, worilber ich nichts zu sagen weiB.
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pdcclia- m. ii. ^Sdawanz, S^cbweifj Rute“ identiscli sein

Da nun 'pdcclia- wohl aus ‘^pulc-sfcO' erklSrt werden mufi, so bildet

puiikha- clazu eiiie Ncbenform mid stelit neben ursprunglicherem

"^pukkha- wie z. B. pilamkhu' neben = ai. plak§a-,

pamkha- neben pakkJia-^ pjamkhi- neben pakklii- == ai. p)^ksa-^ 5

paksin-^) oder pa-umhh- — ai. pfra-uks--) usw. Was aber ferner

die Etyinologie von ’ selbst betrifft, kann icb bier nioht

niiber darauf eingeben, sondern begniige micb damit auf das, was
bei Ublenbeck 1. c. stebt, binzuweisen, Ob aber alles dort. sticb-

baltig ist, scbeint mir zierfilicb fraglicb. 10

3. Ai. saskula-

^

das hull,

Ai. saskula^ m. bedeutet 1. „Ponganiia glabra Sabdac. im
SkDr.

;
2. am Ende eines Komp. == daskull^ P. I, 2, 49 Scbol.

;

saskuU (aucb °Zz-) f. wiederum bat die Bedeutungen: 1. „Gebdr-

gang“, Su^r. I, 56, 3; II, 150, 6 usw.; 2. „eine best. Krankbeit des 15

GebQrs**, — harnUsrava-, ^anig. Saipb. I, 7, 81; 3. „ein best. Back-

werk“, ep. kl. lexs.
; 4. „em best. Piscb*^

,
Bbavapr. im SkDr.;

5. — saskula- 1,, lex.; dazu daskulika f. „em best. Baekwerk“,

Susr. II, 73, 1; Varab. Brbs. 76, 9. Das Wort entbebrt einer Ety-

inologie^J und gebort zu der ziemlich bedeutenden Kategorie von 20

Wbrtern, in denen nacb a ein s auftritt
,
obne daft man es mit

Hilfe bekannter Lautgesetze erklilren kann^).

M. E. ist nun sasimli, daskula- aucb nicbt durcb Heranzieben

auBerindiscber Verwandten zu erklSren, sondern bildet lediglicb eine

der mancbmal ins Sanskrit eingedrungenen Euckubersetzungen aus 25

dem Mittelindiscben
,

die Ofters durcb ibre auBere Gestalt einer

lautlicben Bebandlung ziemlicb vie! Scbwierigkeiten bereiten. Es
gibt namlicb bei Hemacandx-a in der De^in. S, 52 eine Glosse, die

bei P i s c b e 1 so lautet : sdhuli vastram bhrur hhujak dakhd pikl
sadrsalt sakhi eeti saptdrthah^ d. b. y^sahuli bat die sieben Be- so

deutungen ,Kleid‘, ,Brauue‘, ,Arm‘, ,Zweig‘, ,Kuckuckweibcheii^

‘abnliclP und ,Preundin Die Glosse muB insoweit in Unordnung
sein, daB statt saptaTthali bier saptdrthd zu lesen ist, da docb sdhuli

ein Pemininum sein muB^). DaB aber das Hauptwort ricbtig ist,

bezeugen He. II, 174, wo sdhuli ddkhd stebt, und Hala 607; 39^

Paiyal., die sdhuli in der Bedeutung ^scblecbtes Kleid“ braucben.

Weiter bat Morris, JPTS. 1891—93, p. 5 f. aus dem Pali (Majjb.

Nik. I, pp. 509. 511) ein Wort sdhulci^ sahulicwara- bervorgezogep,

das offenbar „em raubes, grobes Kleid^ bezeicbnet, da erwUbnt wird,

daB man es mit Ol {tdilci) weicb und scblupfrlg macbt. 40

1
)
Piscbel, Pkt. Gr. § 74. 2) Terf. ZDMG. 64, 414, Anm. 2.

3) Vgl, Uhlonbeck, Ai. et Wb. 306 1,

4) Vgl. zu diesen V^^ortern Wackernagel

,

Ai. Gr. I, 238f.

5) Vgl. z. B, 8, 55: mIH . tryarthd
]

sthcdm .... tryarthU usw. Die
Hdschr. B liest iibrigens saptUrthUh,

. 9
^
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* Man wird zweifelsohne einwenden, dafi sich die Bedeutungen

des mittelindischen Wortes selir wenig mit denen von iaskvJa-^

iaskuli beruhreu. Nun bedeutet ja freilich idkhu niemals ^Obr-

gang® Oder etwas abnlicbes, es kann aber ganz gut ^Verzweigung®

5 bedeuten
,
und umsomebr wird wobl dies fur sdhull zutreffen,

das docb olfenbar rein formell ein Deminutiv von dakhu — also

^kleiner Zweig, kleine Verzweigung® — ist; dafi ein solcbes Wort
eine mit daskuli abniicbe Bedeutung gebabt baben kann, ist m. E*

ziemlicb deutlicb^). Weiter ist zu bemerken, daB 4askula- ^Ponga^

10 mia glabra® bedeutet; dieselbe Bedeutung bat aber aucb nacli ^kDr.

das Wort iakJia^
^
Nebenform zu dahlia. DaB nun weiter sahull

ais Bezeicbnung eines groben Kleides irgendwie entweder mit iukha

„Zweig, Ast“ Oder mit 4akha als Bezeicbnung irgendeiner Pflanze

zusammenhangt, scbeint eine nicbt abzuweisende Vermutung zu sein;

15 das Wort wird etwa dasselbe wie ai. valkala- (c?ra-) usw. „Bast-

kleid® bezeichnen^).

Was das lautlicbe Verbaltnis betrifft, so kdnnte ja eine wirk-

licbe altindiscbe Form "^daskull (oder eber "^daskult) im Mittel-

indiscben entweder > "^sakk^^ull oder > ^sUkhuli werden, und die

St) letztere Form wai'e dann mit Vereinfacbung der Aspirata = sdhull]

man vei'gleicbe daneben Fonnen wie ai. bd^a- „Tbrane®^), dem

mittelindiscbe Formen Wie bapp{k)a- „Eaueb, Dunst® und bdlia-

^TbrSne® < '^bdpha-'^) entspi^cben. Nacb bekannteu Lautregeln

dst also die Riickbildung daskall < sdJiull vor sicb gegangen und

^ wabrscheinlicb zu einer ziemlicb friiben Zeit^ wo nocb die Hocb-

spracbe und die alteren Stufen der Diajekte in regem Verkebr neben-

emander lebten, und somit das Gefubl ftlr die Korrektheit derartiger

Bfickbildungen nocb lebbaft war. Denn daskult = sdhull ist

nicbts anderes einzuwenden, als daB das Wort einen Kenner der alt-

so indiscben Lautgesetze etwas sonderbar anmutet und somit der Buck-

bildung odor Entlebnung verdachtig ist^),

4:, sUtmt- „E6hre® usw.

Ai. sUnni- f. bedeutet erstens „B5bre, Wasserrinne,

Offnung, wodurcb das Wasser lauft®, BV.VIII, 69 (68), 12 ;
^Br. VIII,

^5 7, 8, 63; dies ist offenbar die ursprungliche Bedeutung des Wortes.

1) 0a6 sdhuU auch eine geJcTiliiimte, ffeb<^ene Linie nsw. bezeicliiien

ikoniiie, ase^gen js, die Bedetitogen bhrU tmd bh^a bei Hemacandra.

t) Was die tbiigen Ton Heraacandra tberUeferten Bedeutungen betrifit,

Id! J^dei* darttber nicbts zu sagen. pBd ist mir vaiag_ unklar,;

was MmU am (so ist wohl jfEr mdf^cdi zu lesen) und = saklil betriffc,

mag wobl das mittelindiscbe Wort mit dem altindischeii etymologisch in 55u-

ssmmenhang stoben.

3) Ob dies %irklicb dn edit altindiscbes Wort ist, bedeutet bier nicbts.

4) Die Bodeutungsdi^erendernng, die sicb scbon bei ”Vr. 8, 88 bndet, ist

sicker sekundSr. i

5) Nacbber ist dieses 4a0tiM wieder ins Prakrit eingedrungen und findet -

sicb in AMg, als mmhdi- oder mkkuli-, vgl. Piscbel, Pkt. Or. § 74.
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Daiin bedeutet es aucb irgend ein ^dui'chlGchertes, mit einer Oftnung

versehenes GefaB
,
das als Leucbte dient*

,
RV. VII, 1 ,

3 ^)
,

das in

TS. I, 5, 7, 6 ;
V, 4 , 7 , 3

;

Kath. XXI
,
9 das Beiwort karnakavatl

„mit Ose oder Henkel verseben" erbalt. ScblieBlicb bedeutet surmi-

in der spateren Literatur (Apast. I, 25, 2. 28, 16; ep. kl.) allgemein ^

„eine boble, metallene SSule, dui’cb deren Glubendmacbung Ver-

brecber, insbesondei'e Ebebrecber, zum Tode befdrdert werden^’^).

Die urspriinglicbe Bedeutung ist offenbai’ „offene, durcblocberte, mit

einer Offnung versebene R5bre oder Saule“.

Das Wort ist mebrmals etymologisch gedeutet worden, Scbon lo

BE. VII, 1172 erinnern an gr. „Rinne, RQbre“, eine Zusammen-
stellung, die mebrmals Zustimmung gefunden bat, vgl. z. B. Dblen-
beck, Ai. et. Wb. 339^; auBerdem daB dabei das o’- Scbwierig-

keiten bereitet, laBt sicb aber das griecbiscbe Wort anderswo besser

miterbringen Andererseits verbindet es Bartbolomae, IF. is

III, 187 mit gr. ol^og „gerundeter Stein, M6rser“ usw.^), das sicb

aber niebt von der weitverbreiteten Wurzei *uel- „drehen
,
rund

macben" trennen MBt. Endlicb stellen es Lewy, KZ. XL, 561 und
Persson, Beitr. p. 385 f. mit ai. svdru- m. ganger Pfabi, Opfer-

pfosten" und einer Reibe anderer Worte, die alie ungef^br die Be- 20

deutung ^Pfabl, Stange“ baben, zusammen; micb uberzeugt diese

Deutung niebt, da es mir scheint, daB vor allem in den altesten

Belegen der Umstand betont ist, daB sUrmi- doch „etwas mit
Offnung versebenes^ bezeiebnet. •

Meinerseits moebte icb surmt- zunaebst aus berleiten, 25

was dann weiter ein indogerm. voraussetzt. Damit glaube

icb zunachst zusammenbalten zu diirfen gr. ad^pa n. „Locb, Offiiung

in der Erde“, E. M. 709, was aus einer Grundform d. b.

"^sur-mn- bergeleitet werden kann. Dazu gebort ja ferner

-ayyog f. „H5ble, vom Wasser ausgelQcberte Grotte, l5eberiger Stein*,

aucb von den „scbwammbbnlicben Robren in der Lunge* gebrauebt,

Pint. Tim. 70 b
; 0')^Q(xyy6Srig adj. „durchl6cbert, voll von Hoblen,

scbwammabnlicb*
;

G^qccyy- aus urgrieeb.

Diese Suffixbildung ist ja im Grieebiseben fiir WOrter mit der Be-

deutung „H6hle, Hoblraum* ebarakteristiseb, vgl. z. B. (pd^ay^ „FelS' sc

kluft, Soblucht*, 6m]lvy^ „HSble, Kluft*, (puQvy^ „Scblund* usw.^).

Die Bedeutungsahnlicbkeit zwiseben sUrml- und den grieebiseben

WOrtern a^Qccy^ und 0<xQp.a springt sogleicb in die Augen. Diese

WSrter gebbren ja ferner zu einem niebt belegten

1) Grassmann. Wb. 1567 trennt dieses Wort von dem Vorhergehenden
und nimmt Verwandtsebaft initfim/-- „Sonn6, Iiicht“ an, was aber niebt bber^eugt.

2) Dabei soil der Ebebrecber eine weiblich, die Ehebrecherin eine mftnn-

licb gestaltete Siiitle, die glUhend gemaebt worden ist, umarmen, vgl. BhSg. P.

¥. 26, 20.

3) Vgl. Elirism an 11 , PBrB. XX, 60; Brugmann, Grdr.® 1,310.

4) Ihm folgte fruber Brugmann, Grdr.® 1, 475, wfibrend or Grdr. IT,

1, 248 an denkt. . 5) Vgl. Brugmann, Grdr.® 11, 1. 508f.



X34 Chavimniicr, Beitr. zur alt- u, mittelindischen Worihunde.

,den Mund dtfhen, so dali die Zabne sichtbar werden", wovon
pf. ai(j7]Qcc, pt. dei\ fern. aeaaQVLcc (ep.) ^grinsen,

die Zilline zeigen, sich dftneii (von einei' Wunde)‘‘, ein Verbum, das

bisher ohne Etymologie dagestanden hat^). M. E, ist bier fiir

5 silrmi- die passendsto Ankniipfung gefunden, da sicb die griecbiscben

Wdrter sowobl in Bedeutung wie aucli in Form gut dazu fugen.

5. Ai. srmard- usw.

Ai. srmard- m. ist scbon in VS. XXIV, 39; TS. V, 5, 16, 1 und
spater in der epischen und klassiscben Literatur bie und da belegt; es

10 bezeicbnet „ein nicbt naber zu bestimmendes Tier, das an feuchten

Orten lebt^, das aber nicbt mit gavaya oder camara (wie es die

Kommentare wollen) zu deuten ist; AK, II, 5, 11 nennt es mit

einigen Antilopen- oder Hirscbarten und mit sada- „Hase“ zu-

samraen, und in einer A^okainscbrift, wo das Wort in der Form
jf) simala- vorkommt^), stebt es unmittelbar nacb siisa- = sam-. Es

laBt sicb also wobl annebmen, daB es sicb bier uin irgend ein

kleineres, etwa mit dem Hasen in GroBe vergleicbbares Tier handelt.

Etymologiscb ist das Wort m, W, nocb nicbt gedeutet^),

Icb mScbte gem srmard- als ursprunglicbes "^drmard- auf~

20 fassen und darin irgend ein Heines, dem Wiesel oder Harder abn-

licbes, pelztragendes Tier sehen. Dann kdnnte man in "^^rmard-

< "^hrmero- einen Verwandten von^ ahd. harmo „Wiesel, Hermelin®

und lit. szermu^ szarmu dass., sehen, Worter, die sonst vereinzelt

steben oder jedenfalls nur unsicbere Verwandte baben^). Diese

25 Wdrter setzen ibrerseits einen Stamm "^mrm-on- oder "^korin-dn'

voraus, der mit "^hrm-ero- in sr'mard- ablauten wurde.

Wenn dies ricbtig ist, fragt man sich aber welter, wie es sich

dann mit der bei Hesycb uberliefurten persiscben Glosse

UdQ^'Oig %(xlBixai xi yvbg ay^lov stdog, oS mg So^ag

so %Qbg %Ltmvag vei-balt. DaB es sicb urn ein pelztragendes Tier von

von derselben Art wie das Wiesel, das Hermelin oder etwas abn-

licbes bandelt, sagt uns ja die Glosse mit deutlicben Worten; da-

mit bEngt ferner np.-tiirk. sainur, arab. sammUr ,Zobel“ zusammen,

nnd es scbeint nicbt geraten, aus alien diesen Formen an direkte

u Verwandtschaft mit den eben bebandelten Wdrtern zu denken, da

siob die lautlicben Verhaltnisse der persiscben Worte ndcbt gut zur

Mnabme einer Wurzel eignen.

Andererseits will Dblenbeck, Ai. et. Wb. 330^ ai. smnura- m.,

H. 1294, und samilrU’ m., AK 11, 5, 9, als Lebnwort aus dem
40 pefs. samBr betracbten, was aber offenbar unmdglich ist, da samuru-

1) Ygl Prellwitz, Et. Wb.^ 409; Bolsacq, Diet. 4t 849.

2} Morris, JPTS. 1891—98, p. 38.

3) Vgl. Uhlenbeck, Ai. ©t Wb. 340t>.

4) Vgl Schrader, Re&llex. 616. 954; Meyer- L Ubke ,
Zfcschr. f. roman.

PMl. 1897, p. 97,
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in AK. oftenbar als eine Antilopenart
,
deren Fell verwendet wird,

bezeichnet ist^), Nuii sap^t aber scbon Kant. p. 79,16—18: slimu-

ram clnasi sdmull ca hoMaveyah
|

mitrimdadangulam anjwaa-

VLiTuam sdmuram dinasi raktakdli pdndukdll vd sdomili godhuma'
varneii

H,
d. b. etwa: „Felle von samura, oma^) und samula (?) s

sind ans Balkh^); das von samura ist 86 Danmen lang (oder breit?)

nnd von dcr Farbe scbwarzen Collyriums, das von clna ist rot-

scbwarz oder bleichschwarz, das von samula (?) ist weizenfarbig^. Es
ist Mer etwas scbwierig zn entscbeiden, was fur ein Tier unter

samura- zu versteben ist; wenn wir in Betracbt zieben, daB es lO

neben eina-, das aueb AK. als eine Hirscb- oder Antilopenart be-

zelcbnet, stebt, ware es wobl am natiirlicbsten, aucb samura- als

eine Hirscb- oder Antilopenart zu betracbten, Dazu stimmt aber

kaum das beigegebene MaB. Man darf also sagen, daB die bei

Kautilya uberlieferten W6r*ter — sdmuram und sdmull — nicbt u
zu der Annabme einer Anleihe aus dena Persischen stimmen. Aucb
nait ai. sfmard- konnen sie nicbts zu tun baben, und es bleibt so-

mit dunkel, wie man das Yerb^ltnis zwiscben diesen Wortern, die

docb mit den spEter belegten Foimien samura- und samivru- zu-

sammenbangen inussen
,
und ai. snnard- , das wobl docb aus

mard- entstanden ist
,
aufklaren soli. Dazu kommt nocb

,
daB

pers. unzweifelbaft am besten zu srmard- stimmt, obne docb

unmittelbar damit vereint werden zu kdnnen. Es liegen offen-

bar bier verscbiedene Tiernamen vor, die, obwobl lautlicb nabe

verwandt, nicbt als miteinander unmittelbar zusammenbangend be- sr.

tracbtet werden kOnnen.

6. Ai. sdsnd „Wamme, Brustlappen".

Ai. sdsnd f. (Unadis. 3, 13) bedeutet „Wamme, Brustlappen

(beim Rindvieb)“, AK. II, 9, 63; Trik. HI, 8, 384; H. 1264; Halay.

2, 111; Komm. zu Ait. Br. 7, 1; ^i§. 5, 62 nsw.
;

dazu die Ablei- so

tungen sdsnddimant- adj. ^mit einer Wamme usw. verseben", Sab.

D. 10, 3. 5 ;
sdsndvant- adj. „wammig“, Kap. II, 1, 8. Etymologiscb

ist das Wort, soviel icb weiB, nocb ungedeutet*).

sdsnd setzt ein idg. "^sdsno- oder "^sesno- fort, eine Grundform,

die ganz wie eine reduplizierte aussiebt. Icb stelle es mit gr. j]vv- S5

&rQov n. „der vierte Magen der Wiederkauer“ Arist. P. A. 3, 14, 8

;

H. A. 2, 17, 10 (eine Favoritspeise der Atbener, Ai*. Eq. 856. 1179;
Alex. Incert. 2. 8). Dieses Wort wird gewobnlicb zu avvco gestellt, es

wkre also der Magen, in dem die Yerdauung zu Ende gebi^acbt wird^).

1) An denselben Stellen kommt auch ein Wort canturu- „eme Hirscb-

oder Antilopenart** vor, dessen Verhaitnis zu samura- unklar ist.

2) Eine Art Antilope, Ak. II, 6, 9 usw.

3) Oder sollen wir Pdhlaveyah leseu „aus Persien* V

4) Vgl. Uhlenbeck, Ai. et Wb. 334a.

5) Prellwitz, Et, Wb.® 175 scbeint sich docb dieser Herleitung zweifelnd

gegenttberzustellen.
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Ich m^chte das Wort aus riv-v0xqo- erklaren
,
wo ojv- ein urger.

*^1/- init Psilosis aus oder eutstandeu, i*epra-

seutiert, wahrend -iarqo- natiirlich zu '^arqog „Baueh“, 'darsqa j,Ge-

barmutter" usw, gehort. Die Bedeutung ware etwa „ein mit Lappen,
6 lappenahnlicben Scbieiben yersehenen Magen“ oder abnlicli, das nicbt

libel dazu pa6t.

In diesem Zusammenbang macbe ich aber aucb auf das un-
gedeutete homerische Wort '^pcg, Beiwort der Opferkiihe, aufmerk-
sam. Dieses Wort kommt in IL 10, 292; Od. 3, 382 in der Ver-

io bindung: (Jol d’ av syo) qe^a /Sovv yvcv evqvfurcojtov
|

icd^'i]xriv^

ov Ttco {}ith S'^ybv ^jyccyev dvi]q
\
und in II. ,6, 94. 275. 309 in deni

Ausdruck: 6vo%aldsKC( ^ovg . .
.

|

^vtg TjHsaxag csqevaiiiev etc. vor.

GewShnlieh wird es wohl (jedenfalls in alterer Literatur) als

^Jahrling, ein Jahr alt“ aufgefafit, und so nehnaen es auch z. B.
15 Kretschmer, KZ. XXXI, 343, der lit. senzs „alter Mann“, got.

sineigs „alt“ usw. vergleicht, und Brugmann, Grdr.® II: 1, 209.
Dies scheint mir aber sonderbar, da man doch wohl jetzt ‘i]%B(SxQg

{^]%B(Sx6g) nicht als ^uugestachelt^ (zu a- und Jtgrr^co), sondern yiel-

raehr als „erwachsen, das voile Alter erreicht habend"^) iibersetzt:

20 voUjahrig ist aber eine ein^jahrige Perse keinesfalls. Andererseits

fassen es andere ErklArer^) als „glSazend“ auf und verbinden es mit
Jeuchtend, glanzend**, was ja wenig glaubiich zu sein scheint.

Ich mdchte gern das Wort in Verbindung mit sdsnd und ?ivv(Sxqov

setzen
;

es scheint offenbar ein Suffix zu enthalten und vergleicht

26 sich am ‘ nachsten der Bildung nach mit horn. ^loavqAitlg „mit grau-

sigem Antlitz", E{)7tloKa[ieg (: TcXoTcccg^og) „mit schSnen Plechten", das

in- die -d-Stamme ubergetteten zu sein scheint®). Somit fasse ich

^ifig als aus ,einer Grundform oder *sasm-‘ (> urgr. *avi-)

entstanden auf und nehme dafiir die Bedeutung „mit einer (groBen)

80 Wamme versehen" an
; da6 die Wamme groB und weit herabhangend

ist wohl immer bei dem Rindvieh ols ein Zeichen guter Basse
at^efalt Worden.

Ob nun diese Worter weiter eine reduplizierte Bildung voraus-

setzen, was ja an sich nicht unglaublich zu sein branch^ kann ich

86 leider nicht entscheiden, da mir weiteres Vergleichsmaterial nicht

zur Verfiigung steht. Ich hoffe aber bier nait einiger Annehmbar-
keit eine indo-europSische Benennung der Wamme nachgewiesen
zu haben.

7, Ai. vap- „soheeren“.

44) AL kaus. vdpapM^ pt* pf. uptd- „scheeren“ ist

eine fest gat^cb auf die vedische Spra(ie beschrankte Wurzel. Es
bedeutet eigentlich nur ^Bart und Haare scheeren® oder „schemen

1) Zunftchst zu yvvaUaHes,, vgl. Boisacq, Diet.

a 818.

2) Ihnen scheint PrellWtt*, Et. Wb.® 175, obwohl zweifelnd, zu folgen.

8) Vgl. Schulze, Qu. ep. 426; Brugmann, 0rdr.® II, 1,209.
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iassen", so z. B. in AY, VI
^ 68, 1: somasya rdj%o vapata prdce-

tasah (namlich he4an) ^scheert ab (die Haare) des einsichtigen

Kdnigs Soma!", oder ibid. YIII, 2, 17: y(U hsurena vdpM vdpasi

kSdaJmadru „wenn du als Barbier Haare und Baar scbneidest", vgl.

SBr. Ill, 1, 2, 9; TBr. I, 5, 6, 1: te hedan agre ^vapanta
|

a^a %

hnairuni
\

athopapaksau „sie scbnitten zuerst die Haare, dann die

Bartbaare, dann die Haare in den Armb6blen“, VgL Aiv. G^‘byas. I,

17, 7. lOfi. Vgl. welter ^Br. II, 6, 3, 17; TS. VI, 1, 1, 2 nsw. Da-

neben baben wir offenbar das einfacbe Verbum an zwei SteUen des

Rigveda: I, 164, 44: samvatsard vapata ika e§am^ wo Sayana lo

vapate mit napitakaryayi karoti glossiert^), nnd VI, 6, 4: yd te

. . . Izs&ra vdpantl . , . ddvah^ wo das Wort offenbar die modifizierte

Bedeutung „das G-ras abbeiBen, abgrasen* bat. Yon Zusammen-
setzungen kommen vor: pari-vap- „ringsum scbeeren®, Par. Grbyas.

2, 1; Asv. ^r. S. XII, 8, 25; Kau^. 54; part-vapUa- „ge- i6

scboren®, AK. Ill, 2, 35, und pra-vap- „abscbeeren“ in EV. X,

142
,
4 : vdpteoa dmddra vapasi prd htmma „wie der Barbier das

Bartbaar, scbeerst du die Erde ab“; TS. I, 2, 1, 1; Par. Grbyas. 2, 1.

Dazu geb5rt ferner das Substantiv vdptar-^ vaptdr- m. „Scbeerer,

Barbier«, KY. X, 142, 4; AY. YIII, 2, 17; TBr. I, 5, 6, 3; Asv. 20

Grbyas. I, 17, 16; Par. Gybyas. 2, 1, der Vorganger des spateren

napita- ^Barbier, Bartscbeerer^-),

Diese Wurzel vap- stebt obne etymologiscbe Yerkniipfung da.

Pick, BB. I, 64 dacbte an Yerbindung mit gr. ircrivYi „Scbnurr-

bart“, was aber von Ourtius, Grundz.® 305 f.; Prellwitz, Et. 26

Wb,® 476 anders und besser gedeutet wird, Ublenbeck, Ai. et.

Wb. 271 denkt an ursprunglicbe Identitat mit vap- „werfen, streuen^,

was aber nicbt besonders uberzeugend wirkt^).

Innerbalb des Indiscben selbst scbeinen spatere Beziebungen zu

feblen; das Wort ist im groBen und ganzen nacb der vediscben so

Periode vollstandig verscbwunden
,

in den Sutratexten tritt es ja

vereinzelt auf, kommt aber episcb und klassiscb nicbt vor und bat

aucb im Mitteiindiscben, soviel icb weiB, keine Spuren binterlassen

Aucb auBerbalb des Indiscben weiB icb nicbt mit Bestimmtbeit

irgend etwas bier anzufubren, mbglicberweise mit Ausnabme eines 36

griecbiscben Wortes: ein Pi’asens wird vorausgesetzt von

dem Infin. aor. „flicken, zurecbtmacben“ (von Klei-

dem usw.), z. B. %6(S%ivov Ar. Pr. 28, ^ayivxa

Galen; pt. in I/Liaua r^^iiva Aristid. 2, 307; dazu gebOren die Ab*

leitungen ^TtYjacg „Plieken“, Bust. 1647, 60; „Scbneider“, Batr. 40

184; Xen. Cyr, I, 6, 16, fern. yTC'^XQUiC Hes. und 'Ij^rjx^t.ov oder 'SjTtfj-

1) Vgl. zor Stelle Hillebrandt, VM. 1,472, Anm. 4; Oldenberg,
Rigveda I, 160. Grassmann, Wb. 1212 fdbrt diese Stelle unricbtig zu VOp-

„werfen, ausstreuen*.

2) Vgl. Macdonell & Keith, Vedic Index I, 441f., H, 262.

S) Av. tH-vap’- gebort natiirlicb zu vap- ^werfen*, vgL weiter unten p. 189.

4) Childers fiihrt vapati ,to shave* an, aber obne Belege.
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z-^^iov ^NadeP, Eust. L c.
;
Suid. Diese Worter kommen sehr selten

vor, tind die Sippe ist etymologised -ungedeutet^). Es ware ja

moglich, dais dieses eigentlich ein ’^frjTcaioiioit Oder

wopai. ware mid sicli somit zunacdst mit dem Kausativ v(lpa-

6 yati vergleicden liefie. Die urspriinglicde Bedeutxing kSnnte etwa

'^sedneiden" gewesen sein, woraus sied dann einerseits ai. vap- „Haar

und Bart sedneiden, scdeereiij rasieren“, andererseits gr. "^friTcao^at

^sedneide (Kleider) zu, flicke* entwickelt datte. Etwas anderes weiB

icd niedt zu dieten, und icd gede gern zu, da6 aued diese Zu-

10 sammenstellung unsieder ist.

8. Ai. vap- j,ausstreuen, dinwerfen“.

Ai. vap)' ^ausstreuen, dinwerfen" : pr. vdpati; pf. uvdpa^ upe

(a vepe Ka§. zu Pan. VI, 4, 120); fut vapsyaii und vapisyati\

pass, kommt im Gegensatz zu vap- „sedeeren“

'16 die Spracdentwickelung dindured ganz daufig vor.

Es dat desonders die spezielle Bedeutung „Samen ausstreuen, saen“

bekommen, wird ader aued yon vielen aiideren Odjekten gedrauedt;

so z. B. RV, VIII, 7, 4 : vdpanti marMo mtham „die Maruts streuen

Kedel aus“ oder AV. VIII, 8, 16: uptA mrtydpaddh „die Scdlingen

20 des Todes (liegen) ausgestreut^ oder MBd. 11, 2033: aksWn upfvd

„die Wiirfel geworfen dadend*^; gewSdnlicd ader vom Ausstreuen,

Saen der KSsner, z. B. RV. I, 117, 21 ;
S, 94, 13. 101, 8; i^Br. I,

6, 1, 3; VII, 2, 4, 13; Manu 3, 142 usw. Kaus. vapayati „saen,

stecken, pflanzen", MBd. Ill, 13031; pt. vapitd- ^gesaet", H. an. 3,

26 284 usw. Zusanamensetzungen kommen in alien Perioden der Spraede

sedr daufig vor, z. B. adhi-vap- „aufscdutten“, RV. I, 92, 4; anu-

mp- ^deaitreuen; stieben", RV. I, 176, 2; apa-vap- „zerstreuen, zer-

stSren, verjagen“, RV, I, 133, 4; II, 14, 6; VIII, 96 (85), 9; api-

vap- „destreuen“, AV.
;

abhi-vap- dass., RV. II, 15, 9; VII, 56, 3;

m drnap- ,einstreuen, hineinmengen
,

einscdieden“ usw., ved, ep. kL;

uArvetp- „ausscdutten, aussedarren, wegscdleudem®, RV. I, 116, 1.

117,6; Vin, 66 (55), 4; X, 39, 8; upa-vap- „aufscdutten“, yed.;

ni^mp- „dinscdutten
,
aufdammen“, yed. ep. kl.; nir-vap- „deraus-

scdiitten, aussedeiden, zuteilen*^, RV. X, 68,3; ved. ep. kl.; parU-

vap- „dei Seite legen“, yed.; pra-vap- ^aussedd-tten, ausstreuen,

ausspritzen", RV. X,78, 5. 115,3; yed. ep. kL; prati-vap- aein-

stecken, einlegen*, ved. kl.; sam-vap- „emscdtitten, zusammentun",

yed. usw. Das sp^t und sedr sparlicd delegte vi-vap- bedeutet

„z4^treuen, verw^len* und dat itn Avesta seine Entsprecdung,

-to wortber weiter unten.

Von Nominalableitungen sind zu deachten: vaptar- m. „Sae-

mann*", ep. B. lexx.; vd^a- m. n. ^Aufwurf von Erde, ein auf*

geschiitteter Erdwall* ep. kl. — „ein bodes PluBufer" = rodhas-^

1) Vgl, Prellwitz, Et, Wb.® 176; Boisacq, Diet, it 327. Gurtius,

Crnmdz.*^ 510 ftihrt das Wort za was nicht angeht.
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iatci'

,

ep. kl. — ^Abhang eines Berges*^, kl. — „Graben“, Vai'ab.

Brhs. 19, 16 — j,Feld, das besiiet ”^^6“ — 'ksetra-^ lexx. ~ ^StauV,

lexx. usw.
;
vapa- m. „Slier, Saemannn; Aussaat^, ep. Id., mid vdpi f.

„ein langlicher Teicb", ep. kl., nattirlicli von vaph in der Bedeutung
„aufdrimmen“. Ans dem Mittelindisclien ist zu erinnern an p. vap- 5

pa- m, „sowing, the bank -of a river", vgL jikt. vappa-, z> B, De^in.

7, 83: vappo . . , ksetravdcakas tu vapraJabdahkai^oh; Mer scheint

das Wort also ansscbliel^lich inaskulin zu sein. Hemacandra ver-

zeichnet aueh ein paar andere Worter, die m. E. niSglicherweise

hierher gehoren, obwohl sie in ihren Suffixbildungen — vielleicht lo

sind sie sogar Komposita — unverstandlich sind, vappllio"^)

stupah Des§m. 7, 40 und vappuUam ksetram ibid. 7, 48. Sonst

weiB ich aus dem Mittelindiscben nichts nacbzntragen.

AuBerbalb des Tndiscben giebt es ja fast nichts, dafi man init

Sicberbeit bier anfiibren kOnnte. Im Avesta linden wir ja vhvap- i5

in Y* 32, 10
:
yascd vdsira vivapat „iind der die WeidelEnder ver-

wiistet" (Air. Wb. 1346), vgl. ai. vi-vap- „zerstreuen, verwublen",

nnd vi-vdpa- !)• m. „Zerst6rung, Yerwtistuiig", Y. 12, 2— 3; 3) adj.

,aus einer ZerstOrung, Verwustnng starnmend", P. 22 (Air. Wb.
1452)-). Weiter gebort offenbar bierber av. vafra- ni. „Scbnee“, 20

y. 2; 22. 24; F. 8, vafra-yd- ni. Name eines Berges, Yt. 19, 5^):

vafra- ist offenbar niit ai. vdpra- ganz identiscb. Nun bedeutet ja

dieses u. a. aueb „Staub“ (vgl. oben), es ist aber kaum glaublicb,

daB eine solcbe Bedeutung fiir vafra- „Scbnee" zugrnnde liegt.

Vielmebr bedeutet es wobl entweder „Wall, Masse von Scbnee, 25

Scbneemauer" oder vielleicht noch eber „Ausschutten von Scbnee,

Scbneegestbber"
,
was ja dann freilicb „Staub" sebr nahe kame.

Man kSnnte weiter daran denken It. vepres „I)ornstraucb, Dorn-

buscb*^ bier anzufubren, falls nilmlicb das Wort eigentlicb als

, dicbter ,
undurcbdringlicher Buseb oder Straucb

,
Anbaufung von so

Straacbern" aufgefaBt werden darf. Da die Dornstraucber ja 6fters

ibrer Undurcbdringlicbkeit wegen zum Heckenbau vcrwendet wer-

den, ist es ja nicbt ganz unmQglich, daB vepres die urspriinglicbe

Bedeutung „Hecke, Wall von Straucbern" gebabt bat; dann weiter,

weil solcbe Hecken offers aus Dornstraucbern angepflanzt waren, 35

kann es aueh „Hecke von Domsti'aucbern" bedeutet baben; so ent-

stand scblieBlicb die tatsacblicb vorbandene Bedeutung „Dornstraucb,

Dornbuscb". Eine solcbe Erklarung des Wortes ist freilicb lange

1) Nach H, 1329 bedeutet vappHia- sonderbarerwoise „Cuculus melano-

leucua*, d. h. eMaka- (vgl. happlko cdtahah Besin. 6, 90; Ap. happVia =
cdtaka, He. IV, 388, 1. 2); nach Trik. II, 5, 17 heifit der edtaka-YogeX vaptha^,

was von BR. „Teiche ineidend'* ilbersetzt wird. Ygl. aueh pappl,o cdtahah
De.^In. 6, 12.

2) Diese Worter werden von Bartholomae riclitig zu unserro vap- ge-

fiihrt, wahrend Fick, Wb.'* I, 312 und Uhlenbeck, Ai. et. Wb. 271 vl-vap-

zu vap- nscheeren^ stellten.

3) iiacb Air. Wb. 1847 ist violloiebt t'^afravnsht. Verschreibiing fUr vafra-
vasra *vafra-vant- (vgl. mp. r:afr7n<jn<l], eiiio anspreebende Vermutung.
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nicht sicher, lafit sioli wohl aber ebensogut wie die bisher vor-

gekagenen Beuturrgen verteidigeri. Ich kenne die folgenden: Brandt,
Russk. fil. vSstnik XXV, 213^) verbindet vepres mit ab. vepvb^ lett.

vepris^ veprs unter dem gemeinsamen Begriff ^boi-stig" oder Sknlich

;

6 in dieser Formulientng ist die Zusammenstellung jedenfalls nicbt zu

balten®); Bay, Class. Quart, I, 18 (dem Walde, Et. Wb.^ 819
fragend zustimmt) verbindet vepres mit ai, vdpati „scheert, grast

ab*, vdpVLs- , Gestalt, Leib“ (eigtl, „Scbnitt“ !). Biese Zusammen-
stellung braucbt wobl keine Widerlegung. Endlicb hat Persson,

10 Beitr. 499 vepres aus ^wrepres erklart und stellt das Wort zu

^urep' „biegen, dreheu“ in gr. ^eTCco < ,biege micb,

neige micb“, pi, ^cbTtsg „biegsame Zweige zum Bleebten*, ^co-

nywv ^Gebusch, Dickieht* usw.; dies lafit sicb ja sebr gut sagen,

es bleibt aber dabei die suffixale Bildung von vepres unerklart,

15 wahrend wir es bier mit ai, vdpra-

^

av. vafra- zusammenbalten
kSnnen. Unsicber bleibt ja die Zusammenstellung trotzdem.

Aus anderen Sprachen kenne icb nicbts, das zu vap^^ „aus-

streuen, binwerfen, sEen* passen kdnnte^).

'

9. Ai amid- „ Sauer*, dmrd- „Manifera indioa* usw.

Ai, amid- 1) adj. „sauer*; 2) m. »Sture, durcb Gabrung saner

Gewordenes, Essig; Sauerklee (Oxalis oorniculata)* ^) ;
amli f. „0xalis

comiculata* usw., auch in der Form ambla- Uiaadik. im ^kDr. be-

legt, gebGrt ja zunacbst mit aim'd- m. ^Mangobaum
,
Mangifera

indiea* ep. kl. — als n. „die Frucbt des Baumes*, scbon in Brb,

26 Up. 8, 36 belegt — zusammen. Der Mango, der sonst seiner wohl-

scbmeckenden Frucbt wegen bekannt ist, soil also eineu Xamen
baben, der eigentlicb etwa „sauei\ scbarf* bedeutet; man beziebt

dies auf die bitterscbmeckenden Steine der Mangofrucbt. Etymo-
logiscb ziebt man diese WOrter zu It. amarus ^bitter*

; 9,1b. em&Z’g

30 ,suB*, t&mhVB ^Galle*, und die meisten Forscber fObren kier auck
aisl. apr nscbarf*, ascbw. amper ^sauer, scbarf,, bitter*, akd. ampfaro

1) Vgl. Zubaty, AMPh, XVI, 414.

2) Nach Vanicek undMeillet, IF. V, 882 stellt mm wohl gewShnlich

ab. vepri als v-eprt (mit t?-VorsOhlag, vgl. Pedersen, KZ. XXXVIII, 311)
zu It. apm‘ „Eber“, aisl. jofurr, ahd. (^fur dass. Diese Zusammenstellung ist

ja aber kaum ©iixe vdllig siebere. Icb mdcbte an die Mdglidhkeit— aber nicht

mehr — denken, daS v^Tb wirklich. mit It. verwandt ware, aber nicbt

so wie Brandt 1. c. es will, v&prt „Eber* kStmte nkmlich urspriinglich
,

,^Wilbler‘‘ bedeuten, ein fSr das Scbweine^osclileeht sebr passender Name, und
somit zu ai.

^
av. vhvap-j deuen die ^wuhlen*^ ja nicbt feme

liftgt, gebdren. Daim wtre wobl (»* ai, *vap-ri-) eigentlicb ein abstraktes

Sttbstantiv mit der Bedeutung „'Wdhleiii*, v;gl. Brugmann, G-rdr.^ II, 1, 8B8f.

8) FrSbdes (BB* HI, 24) Zusammenstellung von vap- mit gr.

ist wobl scbon lEngst aufgegieben worden, vgl. Boisacq, Diet. 4t. 210. — Nach
Pedersen, Kelt. Gr. I, 98 geMrt aber (wie ieh naehtrftgUcb sebe) ir, femmnin,
femnach „Me©rgras® -< hierber, was sicb ja gut sagen Idfit.

4) Aucb amlapattra- und nmlalo^tka genannt.
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^Ampler ags. ampre dass.g an, die aber m. E. der lautlicben

Scbwierigkeit wegen besser beiseite bleiben m?3gen^). Die Ansicht

aber, daB diese WCrter eine Scbwachstufenbildung zu ai. amd „roh,

nngekocht, unreif^; arm. /m7?i ^roli** (< -vg! Hiibschmann

,

Arm.. Stud. I, 39; Arm. Gr. I, 468); gr. ca/xog ^roh^; mir. 6m „roli‘’ 5

darstellen -), balte ich fur entscbieden unriobtig
;
denn ai. amd- be-

deutet ursprunglicb nur „rob, crudus“ vom Pleiscb^), und wird erst

spat und sparlicb in der Bedeutung ^unreif" gebraucbt. End da
nun gr. co^og bei Homer ausseblieBlicb nrob** (vom Pieiscb) bedeutet

und erst viel spater von Gemusen („rob“) und Friicbten (^unreif**) io

gebraucbt wird, ergiebt sicb daraus geniigsam, daB in der Urspracbe

^omo- ausscblieBlich „rob, robes Eleiscb^ bedeutet bat, was mit

„sauer, unreif“ von Anfang an gar niclits zu tun bat.

Ai. dmra- „Mangobauni und -frucht“ beiBt im Pali und Prakrit

amba-^ was sicb ja '<.^ambra- amrd- gut erklaren

laBt^). Als ein Gegensatz zur siiBscbnaeckenden Mangofrucbt stebt

nun gewissermaBen der Baum Azadiracbta indica, genannt nfmha-^

dessen Eriicbte sebr bitter sein sollen. Man vergleicbe Stellen wie

Pam. II, 35, 14; dmram chitivu kuthdrena nimbam paricaret tu

pah
I

pas vainam payasd smcen naiodsi/a madhnro hliavet
1|
„wer 20

den Mangobaum mit der Axt niederbaut, den Nimbabaum aber

sebr ptlegt und ihn sogar mit Milch bewUssert, ibm wird er dock
nicbt suB^; oder das Dadhivabanajataka^), wo die Mangobtlume im
koniglicben Garten desw^egen bittere Priicbte tragen, weil ein binter-

listiger GSLrtner rund um sie berum Nimbabaume gepfianzt bat®)
;
25

sogar durcb ibre Eabe bekommen die MangofriicJite einen sebr

bitteren Gescbmack. Hun steben einander mi amba- und ai. mi.

nimba- nicbt nur was den Sinn betiifft, sondeim aueb formell, ziem^

licb nabe, und icb mocbte sogar glauben, daB sie initeinander ver-

wandt sind, nimba- ist namlicb m. E. ein mittelindiscbes Wort, so

daB zunilcbst aus *mj-amha- < ^ny-wmra- berzuleiten ist. Es ware
also eigentlicb eine Zusammenstellung mit der Proposition ni\ und
daB diese aucb in PBanzennamen vorkommt, zeigen genugsam die

foigenden Beispiele, die lange keine vollstandige Sammlung dar-

1) Vgl. iiber die gormanischen Wdrter Johansson, IF. Ill, 240j dessen

Erkiarung vielleicht das ricbtige trifft.

2) Vgl. Cur tins, Grundz.® 33 8 f. mit Lit.; Walde, Et. Wb.® 31.

3) Vgl. das hierhergehorige dmis- m. „robes Fleisch, Kadaver, Fleiscb“

KV, und dmifd- 11
, ^Fieisch^, d. h, eigentlicb „rohes Fleiscb^.

4) Vgl, Pischel, Pkt. Gr. § 294. Die Nebenform amhira- scheint nur
bei He. 11, 56; De^Tn. 1, 15 vorzukommeii; amla- kann natUrlich aucb amha-
lieiBen, dafUr kommt doch aber gewObnlicb ambila- vor, vgl. Piscbel, Pktl

Gr. § 187.
^

6) Jataka H, p. 101 ff.

6) Der Nimba wird bier zur Abwechslung pucimanda^ genannt, wa$ im
Sanskrit gowohnlich picwnanda' beiBt (zuerst in Par. Grhyas.. 3 ,

10 belegtj.

Ich getraue mir nicht zu entscheiden, welche b'onn wobl die ursprUnglicbe ist;

docb kann picumanda- von fievn „Baumwolle“ beeinfluBt sein {pimla- helBt

,Tamarix indica®).
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stellen: ni-kuncaha- m. — ^vdmra ^Calamus, Botang^, vgl. kuftoika,

Name ver’schiedener Pfianzen; m-hunjikamla f. Name einer best.

PJflanze == kunjikd^ hunj(wallari\ ni-digglukd ni-digglid) f.

^Solanum Jacquini; Kardamomen", wobl aus "^ni-dirghikd entstanden;

5 ni-cula- ist ja ^Barringtonia acutaiigula‘‘ — ob dies eine Zusammen-
setziing ist, weifi icb nicht ganz bestimmt, glaube es aber ziemlich

sicber. Was ni bier bedentet, scbeint nicbt vollig klar; wabr-

scbeinlicb bandelt es sicb aber um sogenanntes ni bhrMrthe^ das

die Lexikograpben erwabnen, iind das also zur Verstaidjung eines

10 Begidfies oder Wortes gebraucht wird. Demnacb wurde also ^ny-

dmra- einen Baum bezeicbnen, der bitterer ist als der amrd-^ wenn
das Wort nicbt eiiifach ^ny-amla- entbalt und ^sebr saner" bedentet.

Zn den indiscben WOrtern gehSren nun also amdrus ,saner,

berb, bitter" nnd alb. imbVs „sub“, tBmbVa „Galle“. Es fragt sicb

16 nun, was die nrspriinglicbste Bedeutnng dieser Wortsippe gewesen
sein kann

;
m. E. nadcbte icb annebmen, dafi wir es bier mit einem

Woi^t zn tun baben, das in der Urspracbe etwa von Erncbten (nnd

vielleicbt ancb Gemiisen, vgl. ai. amla- „Sanerklee") gebranebt

wurde und eigentlieb nnr „saftig, nnreif" bedentete. Da nun die

20 meisten Frncbte in ibrem nnreifen Znstand ancb saner sind, so ist

dies allmablieb die Bedeutnng der v^scbiedenen Wdrter geworden.

Fur ursprtlnglieb balte icb aber etwa ^saftig, von Saft nberfiillt".

Ai. dmra- leite icb nun ans ber nnd mdcbte es am
nLlcbsteii mit dem nnerklarten It. ehrius „betmnken" < ^emriio-

2,5 zusammenstellen. Ebenso wie nllmlicb eigentlieb nnr „naB

sein, feuebt sein" bedentet^), die meisten Ableitungen der Wnrzel
aber ^trunken sein" oder etwas abnlicbes besagen, konnte dock

ehrius ni*sprunglicb ganz einfacb „naB, saftig" bedenten. Die bis-

berigen Dentungen des Wortes sind ziemlicb zablreich-}, sebeinen

»o mir aber alle sebr wenig. befriedigend zn sein, nnd dalS das Wort
notw^ndigerweise eine Praposition {ex oder yielmebr ai d)

entbalten soli, lenebtet mir nicbt ein. Neben diesena ’’'dm-ro-, das

dann dem ai. dmrd- nnd dem It. ehrius zngrunde liegt, stebt nnn
^em-ro- oder '^em4o- in ai. dmla-

^
amhla- und alb. EmbVE\ das

85 It. amUrus stellt eine Form mit d dar, von welcber ja bekanntlicb

im italieniseben ziemlicb zablreicbe, in den anderen Spracben mebr
sparlicbe Beispiele neben dem Ablaut | o ^— 6\d vorliegen ®).

i

^ 10. Ai cl4iuisd'- „Scblange".

Ai dilvi^d- m. „Scblange; eine best, zn den Hanbenscblangen

40 gereebnete giftige Art", AV. XII, 5, 34; Ait. Br. 6,1; ep. kl.'^),

1) Vgl. gr. ficedcect) ^Kerflle^e*, It. madeo „bin nafi, triefe vor NSsse“ usw.

2) Vgl Walde, Et. Wb.^ 248.

8) Vgl zuletzt fiber dlese Frage Persson, Beitr, 137 ff. mit ausfuhr-

lifehen Beispielen sowie Reicholt, KZ. XLVI, 309 ff.

4) Vgl Macdonell & Keith, Vedic Index I, p. 67.
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p. pkt. aslvisa- dass., ist, soviel ich weili, ein etymologisch nn-

gedeutetes Wort, DaF> es jedoch eine Zusaramensetzung, also U^l-

vim-^ ist, dessen letztes Glied = visa- „Gift“ sein mufi, hat man
ja schon langst eingesehen ^) : was aber das erste Glied des Wortes

betrifft
,

so geben die Lexikograpben freilich die Existenz eines

Wortes asi f, (so H. 1315 Komm.: Yaii*. im Komm. zii Si^up. 20, 42)

Oder asis- f, (so AK. II, 4, 230; H. 1315. an. 2, 562; Med. s. 15)

„Sehlangenzabn“ an, was aber dieses Wort ist, hat man m. W, nicht

erkl^rt.

Es liegt nahe anzunehmen, daE dieses S^zi-oder aSh „Schlangen- lo

zahn, Giftzahn“ nur anf Grund von asi-visd- von den Lexikograpben

konstruiert worden ist. Es hat sieh aber mehr und naehr bestatigt,

daft WSrter, die die Lexikograpben anfiihren, selten freie Pbantasien

sind; vielmehr sind sie in den allermeisten Fallen wirklich der

lebenden Sprache entnommen worden. Dies nehme ich nun auch i5

betreffs asis-, ddl an und fiihre das Wort zu der weitverbreiteten

Wurzel „scharf, spitzig sein^, die ja in alien indo-euro-

paischen Sprachen in mannigfaltigen Ableitungen vorliegt, zuruck.

Die Bildnng ist insofern interessant, dab sie wohl in erster Linie

eine Urform voi'aussetzt, die dann neben it. dcer^ gr. ri%ig • d^v 20

(< '“'oacEg) und np. as „Muhlstein“, einen der sehr sparlichen Belege

der langvokalischen Wurzelform ausmacht.

11. V. pamsukula- und Verwandtes.

P. pamsu-kula- ist bekanntlich der Name des Kleides, das

die buddhistischen Monche sich aus zerfetzten Lumpen, die sie atif n:*

Kehrichthaufen sammelten, zusammennahten. Dazu gebort die Ab-
leitung pamm-kuUka-^ die den ein solcbes Kieid tragenden Mdnch
bezeicbnet, z. B. Mbv, VII, 1, 1; VIII, 1, 24—35 (der Arzt Jlvaka

sagt: hhagavd hliante pamsukuliko hhikkhusamglio ca „der Heilige,

0 Herr, und die Monchsgemeinde ist mit Staubfetzen bekleidet", und so

bittet Buddha um andere Kleider fiir sich und die M5ncbe
;
Buddha

spricht: anujanami hhikhhave ^gahapaticwaram
|

yo icchati pam-
sukuliko hotu yo iochati gahapaticwaram sadiyatk

||
„Ich erlaube,

0 Mdnche, das Laienkleid; wer da will, mag sich in Staiibfetzen

kleiden, wer es nicht will, mag das Laienkleid anlegen“)
;
CV. VII, S5

3, 14ff.; XII, 1, 8; sabha-pamsU’kulika- „ganz in Staubfetzen ge-

kleidet“, OV. V, 10, 2 usw.
;
pamsu-kida-dhann- „Kleid aus Staub-

fetzen tragend*, Dhp. 395 usw. Dasselbe Wort auch im buddhi-

stischen Sanskrit, pdmdu-kula-^ Divyav. p. 424, 2 usw.
Allgemein wird wohl dieses pamsu-kula- als „Kehrichthaufen“ 40

erklart, d. h. "^kula- wSre == ai. kula- n. „Abhang, XJfer, Haufen" usw.;

und diese Erklarung ist wohl so allgemein angenommen worden,
daE man an gar keine andere gedacht hat. M. E. ist es aber kaum

1) Vgl. BR. I, 719.

2) iiber andere Wurzelformen vgl. z, B. Persson, Beitr. 824 f.
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richtig, in pamm-hula „Kleid ans Staubfetzen, Lumpen, die anf

dem Kehricbtliaufen gesammelt sind*^ dasselbe Wort wie in pamsu-
hula- ^Kebricbtbaufen" seben zu wollen

,
wenn naralich aucb ein

anderes da ware, das eine bessere Erklarung liefem kSnnte.

s Ein solcbes Wort glaube icb gefunden zu haben, wie icb sofort

zeigen werde.

An anderer Stelle babe icb scbon pamm-kula- mit „Stanb-

fetzen“ iibersetzt, und dies ist m. E. der entsprecbende Ansdruck fur

dieses Wort, das genau den Sinn wiedergibt. Icb glaube namlicb
10 in ""hula- ein Wort fiir „Lappen, Eetzen, Kleiderstuck zu seben,

das dann am nacbsten mit ai. Jcu-kula- m. n. verwandt ist; dies

bedeutet nacb AK III, 4, 26, 205 sowobl „H5ble mit Pj^len er-

fullt"^) wie aucb „Spreufeuer“. Eigentlicb scbeint aber das Wort
nacb Prab. 92, 3 ^Hulsen^ zu bedeuten und bat nacb Har. 73 aucb

15 die Bedeutung „Ilustung“, M, E. ist es nun ganz ricbtig, in diesen

beiden letzteren die Grundbedeutung des Wortes zu erblicken^), und
somit bat Persson, Beitr. 183, A. 1 ricbtig dieses ku-kula- mit
It. cuculio (Cato, De agr. 2, 8), cucullm ^Bedeckung des Kopfes,

die am Kleide befestigte Kappe, Gapucbon; Bedeckung einer Ware,
20 Bute* mid apr. h^ults ^S^elaken* verbunden

; nacb ibm haben
wir in dieSen Wbrtera eine redupHaderte Z-Ableitung von ^{s)keii,

'^{8)ku- ^bedecken*' zu seben, was sebr uberxeugend wirkt. In

{pamsu-)k\lla- baben wir also neben dieser reduplizierten Bildung

eine einfacbere, idg. '^{s)ku4o- oder abnlicb.

25 Hierber mocbte icb nun gern nocb ein unerklartes Sanskrit-

wort stellen, namlicb dukuld- 1) m. „eine best. Pflanze“, Hariv.

12680; 2) n, „ein aus dem Baste dieser Ptlanze ^bereitetes feines

Zeug, ein Kleid aus solchem Zeuge“, ep. kl. lexx.
;
dugUla- n. dass.,

H- 669; A, Mg. duqulla- dass. (nacb den Gramm., Vr. 1, 25; He. I,

so 119 usw.
,
aucb dualla-)', M. S. duula-'^)\ (JjM. dullam vastram

Be^In. 5, 41. Mit diesem du-kula-

^

das ieb zunkebst far mittel-

indisch balte und == ai. "^dvi'hula- setze, verbElt es sick nun m. E*

folgendermafien : entweder ist es ricbtig, dab wirklicb du-k^a- ,eine

best. Pfianze* das ursprunglicbe Wort, und die gewSbnlicbe Be-
^5 deutung „ feines Zeug, Kleid** daraus hergeleitet ist, dann bat die

Pfianze aus irgendeinem Kennzeicben ibren Namen, der wobl „mit

zwei Htillen, Hiilsen verseben** bedeutet, erbalten. Oder —• was
inir eigentlicb am glaublicbsten scbeint — der Name des Kleides

1) VgL htdtUla- n. dass, (SICDr.).

§!) 0afi und „Kl©id, Bdstuiig:*^ ©iBauder nahe stehen kdnneD, ist

imd vrird dbidgens dureb Paraild^n wie js. B, ai. ifami „Prosopi^

apicigera; Hfilgeiaftrjicbt*^ neben Mnvidfih ^wollenes Hemd“, It. (gall.) cemisia
,HeH3d“, «hd, hrnmtM hams ^Scblangcubalg^ usw, bewieeen.

3) IJhlenbeck, Ai, et, Wb. 55 vcrViiiidet hnkfUa- ^Htllsenfeuer" mit

hul~i kUldyati „ver8engen“* was sieber unrichtig ist, da ja „Hillsenleuer“ sich

aebr wobl aus ^HUlsen* (ev. durob Kurznamenbildung) entwickelt haben kann.

4) Vgl. Pischel, Pkt. Gr. §§ 90. 126.
'
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ist der urspruBgliche und ist erst spJiter auf die Pflanze, von der

der Stoff bei'eitet wurde, iibertragen worden, wobei der Umstand,

daB das Wort von seiner eigentlicben Bedeutung abgelcommen war,

natiirlicb Beibilfe leistete. Dann bedentet aber du-^kula-^ — "^dvi-

kula- eigentlicb „Zwei-Stolf, doppeltes Zeug“ nnd beziebt sicb wobl 5

anf irgendeine — mir leider nnbekannte — Einzelbeit bei der

Pabrikation
;

ans anderen Spracben sind ja derartige
,
wenn aucb

nicbt ganz analoge Palle, bekannt, wie z. B* abd. zwirnm^ zwirnon^

scbwed. tvinna ^zweifacb znsammendreben (von Faden)** oder nbd.

Drell (< abd. "^drinal) „mit drei Faden gewob'enes Linnenzeug"^). lo

Wenn nnn diese meine ErkMrung ricbtig ist, baben wir also ancb

in dudcula- = "^dvidcula- dasselbe einfacbe Viula- „Zeug, Stoif,

Petzen, Lappen“ zu seben wie in p. pamsu-kuJa-

^

denen dann inner-

balb des Indiscben das rednplizierte ku-kida-^ nnd ans anderen

Spracben It. cuculio^ cucuUus nnd ajDr. kehulis zur Seite steben. 15

Vielleicbt lassen sicb daneben nocb andere -Z-Ableitnngen der Wurzel
^{s)ku' anffinden, obgleicb mir zwar im Indiscben keine

bekannt geworden sind.

12. Pkt. dumai ^dcivay ati'^ nsw.

Nacb He. lY, 23 tritt als Snbstitut des Kausativnms von du~ 20

(1. du- BR.) „brennen“, d. b. dfivayati^ ein Verbum dumei ein
;

als

Beispiel wird angefiibrt: dmnei majjha hiyayam — davayati mama
hrdayam. Die Belege aus der Literatur sind reicblicb

;
so kommen

z. B, die folgenden Formen vor: dumei Gau^. 968. 975; dilmanti-)

Gatld. 674. 685. 971; dnmenti Gaud. 878; dumijjal Gaud. 1182; 25

Bbavisattakaba ed. Jacobi, 192, 8; dumentcb-pi. (= *dumayant-)

Setub. 10, 67 ;
dumijjanta- Gaiid. 884. 938; dumi{y)a- Setub. 5, 24.

6, 2. 10, 63. 69. 11, 7. 51. 133. 12, 35. 13, 96. 97. 14, 72. A. 8;

Gaiid. 98. 270. 390. 429. 1038 ;
Ansg. Erz. p. 76, 4. Daneben kommt

aber aucb eine Y^urzelform dwmm- vor, vgl. Weber, Hala, Index so

s. V.; Piscbel, Hemacandra II, 134^). Diese Worter sind sebon

von Weber, Hala 91 und J. J. Meyer, Hindu Tales p. 256, n. 1

als Denominative eines "^duman- n. „Bi'and, Qual, Scbmei'z" erkl^rt

worden; dieses "^du-man- stebt neben dem im Sanskrit belegten

do-man‘ n. „'Scbmerz“ in a-doma-dd- adj. „keine Sebmerzen ver- S5

ursacbend“, AY. YII, 63, 1, und a-doma-dhd- adj. dass., AY. YIII,

2, 18, wie die mit scbwacber Ablautsstufe versehenen bhuman-^

bhumdn-^ syiiman-^ simdn- usw. neben vollstufigem homan-^ Taman’-^

Jdman-^ av. s^ra^oman- usw.^)

Die spracblicbe Erklarung des Wortes ist also schon lange 40

1) Vgl. Brugmann, Ordr.® II, 2, p. 78.

2) Vgl. dumai 5, 48,

3) Awch in Set.' . belegt und weiter in Bhavisattakalia

3, 9. 28, 5. 112, 12. 290, 1.

4) Vgl, auch das in ZDMG. 70, 223 ff. behandelte mi. niima-,

Zei-Uschr. der D. Morgenl. Oea. Bd. 73 (1919). 10



m OhampmU&ri B&h^. ult- mMelindmohmi WoHhimde,

Wikaiuxt gewesen; trotzdem habe ich es bier aufgenommen
,

teils

der Belege wegen, die sonst nicbt vorbanden sind, teils well sicb

daran noob andere Ponnen scblieJBen, die bis jetzt den Porscbern

entgangen zn sein scheinen.

5 Es gibt namlich neben dum- {dumrri’) aucb eine kiirzere Ab-

lautsstufe dvm- in einigen bei Hemacandra angefiibrten Bildnngen,

far die icb aber leidpr keine Literaturbelege anzufubren vermag.

In He. lY, 24 beiBt es nEmlicb, daB far dhxvalayati „weiBtiincben“

ein Substitnt dwmai eintreten kann; da aber nacb lY, 238 aucb

10 Yokalersatz in mannigfacber Weise eintreten kann
,

so tritt dafiir

bisweilen aucb dumia- == dJiavalita- ein. Bazu gebOrt nun aucb

die Glosse dumayil sudha De§m. 5, 44^); sudhs, bedeutet offen-

bar bier ,Kalk, Stuck, WeiBtiincbe**. Es ist also die Bedeutung

„gtozend weiB macben“, die bier fiir dumai zugrande liegt, und

15 man verstebt leicbt, daB sicb diese ganz gut mit du- „brennen,

fiammen" vereinigen laBt^). Ganz auBer Zweifel gestellt wird

aber die Znsammengebbrigkeit durcb He. lY, 152, wo sain-dumai als

Substitut fiir pra-dtp- ^aufflammen", kaus. „entzunden“, pt. pf.

dipta- ^crleucbtet, glarizend“ angefiibrt wird,

so Zu '^deu-. "^du- in dunoti ,breni]t“, pass, dfiydte^ pt. dund- usw.

gebSrt also eine Erweiterang mit -m-x "^deu^m- in ai. ^Zo-man- und

^du-m- in pkt, diimei. dumai ,qualen“, dilmai ^WfeiBtdncben*, du-

mani „Kalk, Y^eiBtiinche, Stuck “ und sam-dwmtM ,„eiitztinden, er-

lencbten**. Etwas Entspreebendes kann icb leider in den europS-iseben

25 Spracben nicbt ansfindig macben®).

1 3. P. mahika „ I) u n s t ,
N e b e 1 “ usw.

In CY, XII, 1, 3 spriebt Buddba folgendermaBen : cattaro ^me

bhikkhave candimasuriyaiiam upakkilesa yehi upakkilesehi upakkt-

Uftka candimasuriya na tapanti na hhasanti na vlrocanti. kaiame

se eattUro, ahhliam bhikkhave candimasurzya/narp. upakkdU^o yma
upcd(kile$ena upakkilitfJid candimczsuriyU na tap(mti im^..hiM&cmti

na virocanti. mahika bhikkhave candimmurtyBnam up^ , .

.

na virocanti. dkumarajo hhtkkhave mndrMomriydnaTfz upajeki-

leso . . . na viroemti Mahu ihikThham candimaswiyUnmfi uptxkki-

1)
DeSXn. 5, 45 gibt es eine Gloss© duriduirmn rupavaUi^ ob diese auch

hierber geh’^rt ©twa == „glS:nzBnd, strahlend“. Vgl. auch sudmn-

rUpewoM De4tn. 8, 40*, B^macaaidra gfht aber ^fianka die Form
ais wieder.

2) Also: dMri dimOti bedeutet ^brennen,, ib Gluiversetzen, quSl6n“ usw.;

nm domanr ^Schmeras'* wad dtmeij dumed ^quiilt^, aber auch
^ dumai ,inac.bt woiJiS, hell*, dmu(^d Eine gute Parallele dazu bietet

,,br(*nnon, flammen, glSboii; qiialon*, WOEU f, ,jKummer
5
Qual, Gram.^

S(orge“, ^oka- m. dass’, aber aucb hdzrd-, hddd- licht, bell*, bat

fir^iich die boiden erston Bodoutungen ,,brenn©n“ und ,qulii©n*, nicbt aber

soviel ich woifi — die ron ,,holi, liclii scin oder xnachen“.

3) Uhlenheek, Al. Wb. 130b faijrt freilich zu domm- das gr, pt
an, was ja aber ni'chts besagt.
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leso . . . na virocanti^ d. h. „Vier, o MQnche, sind jene Plagen des

Mondes tmd der Sonne, Yon welchen Plagen geqnalt Mond und

^onne weder gltihen noch lencMen noch sichtbar sind- Welche

vier? Die Wolke, o Mbnclie, ist eine Plage des Mondes nnd der

Sonne, von welcber Plage geqnalt Mond nnd Sonne weder gliihen s

noch leuchten noch sichtbar sind. Der Nebel, o Mbnche, ist eine

Plage des Mondes nnd der Sonne . . . noch sichtbar sind. Ranch
nnd Stanb, o MOnche, sind eine Plage des Mondes und der Sonne

. . . noch sichtbar sind, Rahn^), o Mbnche, ist eine Plage des

Mondes nnd der Sonne , , . noch sichtbar sind*^. In engem Anschlnb lo

an diese Stelle heifit es weiter in Mil, P. p. 273, 19 ff.: oattWro ^me

maJiQtGja surijjassa roga yesa7n amiatarena rogena patzpiUio

suriyo mandam tapati', katame eattdro: ahbham maJidr^a auri-

yassa rogo^ feiia rogena patiptlito suriyo mandam tapati ; mahikSL

mah&raja , . . tapati] megho maharaja . . . tapati; Rahu rnahU- 15

rOja . . . tapatiy d. h. „Vier, o GroBkSnig, sind jene Krankheiten der

Sonne, dutch welch e, von einer einzelnen geqntlt, die Sonne schwach .

gliiht; welche vier? Die Wolke, o Grofikdnig, ist eine Krankheit

der Sonne, von ihr geqn^lt glhht die Sonne schwach; der Nebel,

0 GroBkonig . . . glhht die Sonne schwach; die Gewitterwolke
,

o 20

GroBkonig . . . glhht die Sonne schwach; Rahn, 0 GroBk^nig , . .

glhht die Sonne schwach"”).

Wir finden also bier ein Paliwort maltika f. „Dunst, Rebel",

das hbrigens schon Childers 232, aber nnr ans der Abb. 56, be-

legt hat; freilich gibt er als einzige Dentnng ^Frost*^ an, was aber ss

nicht angeht. Das zeigen schon die oben angefhhrten Stellen, und
noch mehr Mil. P. p. 299 f., wo von einein m^ikottharanam „Aus-

breiten des Rebels" gesprochen wird. Weiter kommt das Wort auch

in Ahg. Nik. II, p. 53 und in Sum. Vilas. I, p. 141 vor^).

Diesem soli nun ein ai. maJiika „ Frost, Rebel" entsprechen, 3o

ein Wort, das nur bei RamS^r. zu AK. I, 2, 20 als varia lectio zu

7nihika^) und in Mabavyutp. 101, 36; 245, 753 vorkommt. In dem
letztgenannten Texte kann es ja sebr wobl einfacb das Paliwort

sein, worum es sicb handelt; nnd die v. 1. zu AK. ist kein bin-

reichender Beweis dafhr, daB mahika wirklich auch im Sanskrit

gebrauchlich gewesen ist. Dies bleibt also vorlhufig unsicher.

Dagegen koramt in AMg. ein entsprechendes Wort mahiya vor,

uhwohl ioh als Belegstelle augenblicklich nur KS. SamaeSri § 45
zitieren kann. Es heiBt dort in einer Aufzahlung; osa^) himae

1) D. h., MoBd- Oder Soimenhnsternis.

2) Man sieht hier ©in Beispiel unter unendlich vielen, wio sicb die jUngeren

Palischriften auf ISchritt und Tritt Ulterer Wendungen bedienen und sicb sogar

%. T. daraus gSnzHcb zusammensetzen.

3) Diese Stellen sind mir z. T. durcb J. J. Meyer, Hindu Tales, p. 112, n.,

bekannt geworden.

4) Nach SliDr. ist es freilicb statt dessen in den Text zu setzen.

5) So wobl mit S. statt u$8a zu lesen; vgl. ZDMG. 70, 246, Anm. 1.
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mahiyU Icarae harataniie^ was Jacobi, SBE. XXII, p. 305 nacb

dem Kommentar mit: „dew, hoarfrost, fog, hailstones and damp*^

hbersetzt. mahiyd deutet der Kommentar als mihikoL dliusarl^

d. h. „Nebel, Dunst“. Die Existenz eines Wortes mahihd „Nebel,

5 Dunst, Frost* steht also durch die tFbereinstimmting zwischen Pali

nnd AMg. fest, wenn auch die Belege ans dem Sanskrit, wie schon

bemerkt, ziemlich zweifelhaft sind.

Dieses mahikd lilBt sich nun nicht aus mihihd^) herleiten.

Denn weder das Pali noch das Prakrit kennt einen "Dbergang

10 i > a 2), mikikd gehort ja, wie bekannt, zu einer weitverbreiteten

Sippe, die von einer Wurzel ausgeht und die Bedeutung
,Xebel, Dunst, Staubregen* zeigt: ai. meghd- ^Wolke*, m{k* ,Nebel,

Dunst, wS-sseriger Niederschlag*
;

av. maeya- „Wolke*; gr. 6(it%Xr}

,Wolke, KebeP, diiLx^aXoeaaa „neblig*; ndl. miggehn „staubregnen*

;

15 lit. migla ^KebeP, leti migla dass.
;
ab. migla ,Nebel* usw.®}. Jfeben

diesem "^me^gh-p migh- scheint nun Her ein ziemlich gleichbedeuten-

. des *7na^gh- oder ^md^gh- (eventuell "^mngli- oder ^mngh-) vor-

zuliegen.

Diese Wurzel mah- mQchte ich weiter in ein paar (i<3^z-W6rtern

20 wiederfinden
,

die Hemacar^lra aufbewahrt hat. In De^In. 6, 117

findet Siph ntolich eine Glosse mahamgo u§pra}^ ein Wort, das offen-

bar naoh dem Muster YOnpatamg^-’i pataga- £ ,Vogel*, patdmga- „ein

gefliigeltes Insekt* < "^petm-go-^ ^petngo- : kymr. etn „Vogel*, tu-

ramga(ma)-, turaga- „Pferd* : turdna- „eilend“, sdrangd-^ mrdnga-

25 „scheckig, bunt, Name verschiedener Tiere*, piddnga- ,r5tlich, braun*

(auch N. pr. eines Schlangendtoons, TMBr.) usw. gebildet worden

ist^). Urspriinglich liegt wohl hier eine in indogermanischen Kon-

sonantsttomen wurzelnde Bi|^ungskategorie vor
;
spHter ist aber das

ursprungliehe Suffix -ga^ als mit -ga- „gehend“ identisch aufgefaBt

so worden
,
und dadurch sind dann neue Bildungen ans Licht ge-

kommen wie vikam-gap vtha-ga „Vogel* (vgl. hha-ga-
^
antarihsa-

ga* dass.), plavaifn-ga^ plava^ga- „Affe, Prosch* (ei^L „sich in

Sprfihgen bewegend*)^) usw. Zu diesen Bildungen — aber zu der

alteren Schicht — geh5rt nun na. E. auch mcJiamga- „ Kamel*.

85 Der Bedeutung wegen braucht man nur an d§pra- „Bnffel, Kamel*,

ustdr- „Pflugstier*, av. uHra- „Kamel* zu erinnern, die alb

gemein mit „feucht sein* in Verbindung gesetzt werden.

Es gehSrt mSglieherweise ferner hierher maheddo paiikcdi

Deiln. 6, 110, obwohl die suffixale Ableitung mir auBerst unbegreif-

1) mikikU ist Ja auch mittolmdiseh Mufig belegt, vgl. z. B, mihia megha-
samBhali Besln. 6, 1S2,

2) Dk Beispl^le, die Kahn, Bella*. 24 fdr jenen Ubergaug namhaft macht,

sind alle anders zu denten (z. T. Uegt hier deutlieher Wechsel von a und t

vor). Pischel, Pkt Gr. § 115 tdtt gegen die Annahme dieses Lautlibergangs

bei den einhelmischen Grammatikem auf.

3) Vgl. auch Kern, IF. IV, 106.

4) Vgl. zu diesen Bildnngen Brugmann, Grdr. 11, 1, p. 508.

5) Vgl. Osthoff, Et. Par. I. 337ff.
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lich sclieint. Analoge Bildungen weiB ich kaum zu nennen; es

k^3nnten dann sein: teddo mlahhah jpiiacoA ca Desln. 5, 28, das tin-

bekannter Herkunft ist ^), uud p. leddu^ das ziemlich sicker < Hesfu-

entstanden ist^). Biese geben aber keine Auskunft, denn ein

ai. ^mahesta- oder abnlicb ist ganz undenkbar. Endlich konnte 5

man daran denken, aucb die Glosse malwilo jarah Be^m. 6, 116
bier anznscbliefien, Bie Bedeutung bereitet ja kaum Scbwierig-

keiten, das Wort ist aber nnsicber.

14. Ai. hrSana- „Perle“.

Bas vediscbe Wort fur „Perle“ (oder „Perlmutter“) ist hr- lo

Sana- n,, von dem es in AY. X, 1, 7 beifit: devdnam dstlii hfia-

nam hahhuva „der Knocben der Gbtter wurde zur Perle®; weiter

kommt das Wort in EV. I, 35, 4; X, 68, 1 als Substantiv, in

AY, lY, 10, 1. 3 als Adjektiv in der Bedeutung „margaritifer (Bei-

wort zu 4ankha- „Muscbel®) vor. Bazu gebSren ferner folgende is

Wbrter: hrsana-vant- adj. „mit Perlen gescbmiickt*, BY. 1, 126, 4;

krdanfn- adj. „mit Perlen gescbmiickt", BY. YIT, 18, 23: urdhvd-
krsana- adj. vielieicbt „oben perlend“^), vom Soma, BY. X, 144, 2,

und endlicb harsand- adj. „aus Perlen oder Peiimutter bestebend^,

AY. lY, 10, 7 ^). In der nacbvediscben Spracbe scbeint hfsana-

w

nicht weiter vorzukommen
;
die Peiie beiftt dort am gewSbnlicbsten

mukta, muhta-pliala^), Etymologiscb ist hf4ana-^ soviel es mir

bekannt geworden, ungedeutet ®).

hr^ana- stammt offenbar aus einer indogermaniscben Grund-

form "^qrk-eno- oder "^qurlc-mo- ber. Icb verbinde dieses Wort mit 25

gr. xQondXri f. ^Kiesel am Meeresufer^ ’); der Bedeutung wegen
vergleicbe man nur ags. mere^rSot^ abd. margrio'^ „Perle“, ein Wort,

das offenbar als ^Meergrieft^ aufgefaftt worden ist^X obwobl es, wie

got. marikreitus „Peiie“ zeigt, ursprunglich Lebnwort aus It. mar-
garita == gr. iiaQyaqltYiq ^Perle* ist®). Xun bat man ja aber scbon so

iange mit %Qo%dXri das ai, darhara-^ sdrkara „GrieB, Scbutt, Geroll,

Sandzucker", p. sahkhara dass. (vgL gr. cdnya^ov ^Zucker**)

zusammengestellt^®). Geraeinsam wiirden also diese W6rter auf eine

Orundform *£rog-aZo“^ ^korq-elo- binweisen, d. b. wir batten es bier

1) Vgl. Verf., Kl. Beitr. z. indoiran. Myth. p. 12.

2) Vgl. Pischel, Pkt. Gr. 304.

3) So Grassmann und BR. s. v.; SSyana gibt keine brauchbare Er-

klarung. Nach Naigh. 1,2 ist aber hHana- = „Gold“, nach 3, 7 =s rupa
„Ge3talt‘‘, was aber kaum zuverlassig sein kann.

4) So statt kaHana^ zu lesen (BR.).

5) Vgl. darUber die griindliclie Auseinandersetzung bei Luders, KZ.
XLII, 191ff. 6) Vgl. Ublenbeck, Ai. et. Wb. 64h.

7) Ein Adj. xpcJxaZog ^kiesig* scbeint nicht ganz sicher belegt zu sein,

vgl. Boisacq, Diet. p. 519, Anm. 2. 8) Vgl. Schrader, Reallex. 617.

9) Vgl. W. Schulze, Griech. Lehnworte im Got., p. 16 Loewe, KZ.
XL, 550ff.*, Kauffmann, ZfdPh. 38,434, Anm,; Behaghel, Zs. f. d. Wortf.

4, 250f. 10) Vgl. Curtins, Grundr,^ 144; Boisacq, Diet. p. 519.
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mat einer indogermaniseben Basis "^l^ereq-, "^Jcoreq- m tiioi, aus dei^

. sicb kfScma- ja nicbt beiieiten lafit, da dieses Wo3?t im Gegenteil

eine Urform ^qerlc- oder "^grefc- voraussetzi Da nun aber der
Wecbsel von Palatal und Velar sowobl im Anlaut wie aixcb im

5 Anslant der indogermaniscben Wni'zelworte nicbt sebr selten ist^)^

so Hegt m. E, darin niebts daft eine Wurzelforni

^kereq- mit einer anderen Foi!-. v.-cbseln konnte. Weitere
Beispiele eines solcben Wecbsels zwiscben verscbiedenen fe-Lanten

am Anfang und Ende derselben Wni-zel kann ieb leider nicbt beran-

10 zieben
,

bin aber ziemlicb uberzeugt
,
da6 sicb bei einer naberea

Mustemng des betracbtlicben Wortmaterials mebr als ein gleicb-

gearteter Pall finden lassen wird.

M. E, sind also hfdana- und darkara- mit einander wecbseindc

Pormen derselben Wurzel
;
das bierher gebOrige gr. %Qo%cclr} ist zwei-

15 deutigj zeigt aber in seiner suffixalen Bildung wabrscbeinlieb n^bere
Verwandtscbaft mit darhara-.

15. Ai. nigctda- ^PuBkette, Pessel“.

AL m. n, bedcutet ,PuEkette, PesseP und ist in der

eplscben Literatur sparlich, in der klassiscben aber ganz b^ufig be-

20 legt^). Eme Nebenform nigala- m. m stebt in Siddb. E. 250, 68;
vgl. dazu die mittelindiscbe Form mala- in der Glossie nicdam
nupuram De^Tn. 4, 28. Etymologiscb scbeint das Wort bisber tin-

gedeutet zu sein®).

Das Wort zerlegt sicb wobl unzweifelbaft in ni-gada-
,

das-

25 m. E. eine mittelindiscbe Form fur hocbspi'acblicbes "^ni-grta- sein

muB^). Dieses ""grta- wiederum — aus idg. "^grto- — iubre icb

mit der von L i d e n
,
Stud. z. ai. u. vgl Spraobgescb. p. 1 ff. weit-

laufig bebandelten Wurzel „di*eben, fiecbten, wickeln"^) zu-

sammen, die Liden'u. a. in ai. gund- „Faden, Sobnur, Strick",

ao jdla- flNetz, Geflecbt, Fanggarn, Gitter“ jdtd ^Flecbte*^) usw.

wiederfindet, Wegen der Bedeutung „Eette, FesseP — „fLecbten

dreben* brauobe icb nnr auf die bei Liddn, St. z. ai. u. vgL
Spracbgescb. 1 £ 20 ff.; Arm. Stud. 5 ff. und Veif., MO. VI, 49 an-

gefiibrten Paralleled binzuweisen. Was endlicb nC in ni-gada--

betrifffc, so verweise icb einfacb auf ni^nuddha- „festgebunden“y

EV. VI, 76, 5; „Gurt« oder dgl, AV. XIX, 57, 4 oder ni-

flfestbinden
,

befestigen, verbinden, zusammenfiigen" ;
ni-

hmMm- „Festgebundeaes, Band, Pessel? Eomposition‘‘, ni-handkana^

,Angebundenes, Band, PesseP usw., wo dberall einfacb eine Ter-

40 atS-rkenda Bedeutung zu baben ecbeint.

1) Man ai; B. da$ Terz^diuis der Stelleiij wo soloher
: Wecbsei

l^ebandelt ist, p, 99e(.

2) Vgl. BE. IV, im. 8) Vgl. Uhlenbeck, Ai. et Wb. UlK
.4) VgJ. mittellndlsebie Formen wie kada- ^ hrta- usw. (Bischel, Pkt.

<Sr. I 49), b) Vgl. dassa aucb Petersson, IF. XXIII, 384 ff.

6) Wobl aus mit j- durch Einwirkung von jula-.
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16. Ai. srams- ^zerfallen, in Stucke gehen".

Ai. srams- : pr. sramsate, pf. sasramsa-^ pf. pt. srastd- nsw. ist

nach Naigh. 2, 14 = gatUcamian, nacli Dhatup. 8, 15 wiederum
stekt es avasramsane. Das Wort bedentet unzweifelbaft ^abfallen, .

sick ablosen, sick anflQsen, zerfallen, in Stucke geken“, z. B. YS. VIII, 6

28
:
garhho cisraj jarU,yunQ> saha „ der Embryo fiel weg zugleick

mit der Bikaut*; Bkag. 1, 30; gUndlvam sf^amsate liasMt „der

Gdndwa-hog&i ffllt aus der Hand®
; Su§f. II, 397, 2

;
yonili sraip-

sate „der Mutterleib Mlt kerab® nsw.; pt. srastd- ^abgefallen, kerab-

gefallen®, z. B. von Blattern, Earn, II, 71, 28; vom Gewand, ibid, lo

V, 20, 20; 54,15; Megk. 63 (Stenzler); srastagatra- „mit scklaff

kerabkangenden Gliedern®, Earn. 11, 122, 9 (Gorr.) usw. Kaus.

sramsayati „mackt abfallen, zerfallen®, AY. YII, 107,1; Ragk. 6,

75: vato ndsramsayad amduhani „nickt einmal der Wind
mackte die Kleider abfallen® usw. Zusammensetzungen mit Br^- is

positionen sind auck ziemlick zaklreick belegt: oM-srams- in EY.
YI, 11, 6: aU srasema vrjdnam ndiphah „wir mockten der Not
entgeken wie einem Panggam“i); abhi-srams- in AY. NI,2,19:
md no bhi stU> matyam devdheiim „laO nickt den Kolben, die

Waffe der GStter, auf nns kerabfallen®
; ava-srams- in EV. II, 17, 5 : 20

dstabhndn maydya dydm avasrdsaJi „durck seine Kunst befestigte

er den Himmel gegen Herabfallen®
;
vyava-srams- „auseinander-

fallen®, TBr. I, 2, 3, 1; unsicker ist U-srams- in d-srasta- „ab“

gefallen®, MBk. lY, 777, wofiir in Ed. Bomb, a-srasta- gelesen wird;

pra-sraTns- ,kerausfallen, kerausdringen® (vom EStus), Su^r. I, 376, 3; 25

vi-srams- „auseinanderfallen, sick ablSsen, sick I6sen®, EY. II, 89, 4;

Vm, 48, 5; TBr. II, 3, 6, 1 ;
^Br. I, 6, 3, 35 (pf. srasamsuh)-, IV, 5,

7, 6 ;
Ait. Br. VIII, 20 : d visrasah „bis zur Gebi^eckHckkeit (des

Alters)®; Sakkk. Grkyas. 3, 8
:
grantkir asi md visrasah „ein Knoten

bist du, I5se dick nickt auf 1® usw.
;

pf. pt. vrt-srasta- „auseinander- so

gefallen, aufgelost® AY. lY, 12, 4; Sat. Br. passim; Ait. Br. VI, 23
{avisrasta-')'^ ep. kl.; kaus. m-srarnsayati

^
vi-sramsita- „

zerfallen

macken*, auflosen, l5sen, losbinden, kerakfallen lassen, akwerfen®

ved. ep. kl.; anu-vi-srams- kaus. „l6sen“ (saTynahanam) ^Br. II, 6,

1, 15; endlick auck sam-srarns- in AY. XI, 2, 26: md nah sdm S5

srU divydndgnind „falle nickt iiber uns mit dem kimmliscken

Eeuer®*

Die Bedeutung von sraiys-^ sra^s- stekt also fest; sie ist etwa
,

„sick zerlSsen, abfallen, sicb ablSsen, sick auflSsen, zerfallen® und
tritt iikerall sAr deutlick kervor. Eine Etymologie des Wortes ist 4o

mir aber nickt bekannt und soil kier versuckt werden®).

Hierker gekQrt nattirlick zunSckst die aviestiscke Yerbalwurzel

1) Vgl. Fischel, Ved, Stud. 1, 141 mit Anm. 1, d.er mit Reciht bemerkt,

da6 ati'-srams- uicht ,,ilbiei?3p!iungeu® heifieu kann (so Grassmana),
2) tThlenbeck, AI. et. Wb. 863 bringt nichts, aueh uioiit “elumiil die

aTestische Form des Wortes.



152 Cfiar^&iitier, Beitr. zur alt- u, miUelindiscTien Wortlmnde,

rah- ^abtriinnig sein ;
— niaclien*^

;
pr. rdrssya- ’2) und kaus. rd^d-

haya- in Y. 47, 4: ahrrmi ^mainy^us rdrdsyeinte drdgvanto mazdd
sp9ntdt noit i&d "^oMaono „von diesem heiligen Geist sind die Drug-
genossen abgefallen, o Mazda, nicbt so die -4.ya-anMnger“, vgL

5 Yt. 1 1 , 6 ;
(kans.) „jemanden abtriinnig

,
abspenstig machen

,
zum

Abfall verfabren von — “ in Y. 32, 12: ya rai^haym srava^dlid

vahiUai ayaod'andi niardidno . . . „weil sie durcb ibre Lebre die

Menscben vom besten Tmi abspenstig macben . . und in Y. 32, 11:

ta^it . .

.

ydi vakiitdi "^asaono mazdd rUrdsyan mana'tdlw „jene . .

.

10 weicbe, o Mazda, die ^a-anb^ger von dem besten Sinn abtriinnig

macben". Hier ist die Bedeutung ins geistige Gebiet nberfiibrt

worden, dentlicb ist aber, dafi das avestiscbe Wort mit srarns-^

sras- in seiner urspriinglicben Bedeutung nabe ubereinstimmt. Diese

ist oifenbar wie im Sanskrit etwa „abfallen; abf^llig macben" ge-

15 wesen
;
und aucb in bezug auf die Form berrscbt bier tJberein-

stimmung, indem av, rah- oifenbar mit der Wurzelform sras-^)

identiscb ist. Die Prasensbildung rdrdsya- muB aus '^rd-ra-io- ab-

geleitet werden, w^rend rar^haya- einem ai. *srdsaya- entsprecben

wurde.

20 Femer ziebe icb bierber gr. „lasse sobeitern, scbmettere"

(Bom), aor. Qaasvriq „ Hammer"; %vvo{q)qai4Srvig „rici-

nus" usw., eiiio Wortsippe, die vorlaubg unerklart geblieben ist.

Pedersen, IP. Y, 79 verbindet es mit ai. riiyati^ ri^ati „wird

verletzt, nimmt Scbaden", was aber von Persson, Beitr. 335, A. 1;

25Boisacq, Diet. 833 abgewiesen wird, und zwar mit Becbt, da

das grieebisebe Wort docb im Anfang einen Konsonanten verloren

baben muB^). Prellwitz, Wb.^ 394 denkt wiederum an Ver-

bindung mit „sprenge, streue" (Wurzel „sprengen,

sobleudern"), was aucb nicbt uberzeugt. M. E. ist pa/co ebenso aus

so zu erklaren, wie z. B. valm < *va0iG) oder Idaioiiat < Xila-

and dieses ^^aesveo wiederum laBt sicb aus iilterem

berleiten. Die Formen i^^ala^Tiv, usw. lassen sicb dann

ebenso erklaren wie z. B. l%taC0^v, Tcvatc^a : Tttaio) ^), avdjtaiszog :

^ai.0z6g : 'il^alco usw., d. b. durcb analoges Eindringen des

35 -{T- aus Yerben, wo dieses etymologiscb bereebti^ war'^).

1) Bartholomae, Air. Wb. 1517.

2) Hxorbet aueh AdJ. abgeMlon von — “ (Air. Wb. 1525)

und rmshch „ejiileptiscb, fd.l!s;jcliijg'', Vi. 5, 98, vgl. deldner, KZ. XXX, 515;
Bitrtliolo mae ,

Air. Wb. 1510.

3) tiiose Warzelfonn flndet sicb oflfenbar aucb in mi. lliasaib, Substltnt fdr

$rcafi»- nach He. IV, 197 (vgl. ibid. 446). Dieses ist aus ^slasati ^sraaaii

entstanden. Vgl. Waokernagel, Ai Qr. I, § 221 j5.

4) Lid 4 n, Bin balt.*slar. Anlautsgesefe: p. 11 scheint wiederum Pedersen’s
Zusammenstellung zu blUigen.

6) Zur Etymologie von TtcaLm vgl. Persson, Beitr. 825.

6) Vorausgesetzt namlieb, daS otaiia <[ *7Cafim = It. yavw ist; anders

Ehrlich* Uaters, p. 99, was micb nicht iiberzeugt.

7) Vgl. Hirt, Handb.^ 559.

I
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Die Grundform "^(SQccd-im ist dann entweder aus ^srms-0 oder

aus "^sras-zo entstanden
;
wegen des avestisclien Kausativums raro-

haya- < "^srasaya- scheint es mir doch am glaublichsten, dafi wir es

mit einem urspriingliclien zu tun haben, und daB ai. srams-

also in sra-ms- zu zerteilen w^re. Docb kann ja
^
die avestiscbe 5

Form auf Entgleisung bemben, und dann wUre im Gegenteil srarris-

das Urspriingliche, "wobei ai. sn'os-^ av. rah- und gr. qcclco

alle auf idg. "^sniis- beruben muBten, Da mir kein weiteres Ver-

gleicbsmaterial vorliegt, lS,Bt sicb bier eine Entscbeidung nicbt mit

absoluter GewiBbeit treffen. Wegen der offenbaren Scbwierigkeit, lo

eine Form wie auszusprecben
,
mScbte icb docb lieber bei

der ersteren Ansicbt steben bleiben.

Was die Bedeutung betrifft, so bat ja qaCco die von ^zer-

scbmettern, zerscblagen^. wie z. B. Od. 8, 569; 13, 151; 23, 235
vf^a quLsiv „ein Scbiff zerscbmettern

,
zerst6ren“

;
ibid. 5 ,

221 : si i6

d’ £r5 xig %'sSiv M oivoiti novtm „falls micb einer der Gutter

auf dem weinfarbig^n Meere scbeitern laBt"; 11. 16, 339: g}d0yccvov

iQQccLdd’i] „das Scbwert wurde zerscbmettert"
;

Od. 9,458 f.:

q)cilog . . .
^aioito %Qhg ovSsi' „das Gebixm . . . wiirde gegen die

Erde ausgescblagen werden"; in Od. 6, 325 f. beiBt es: vvv di] tcsq -’o

fxfiu anov^ovj ijtsl TCccQog oij otot aKov^ag
|

^at>o^BVov . . . „b5re micb
jetzt docb wenigstens, da du friiber den Scbiffbriicbigen nicbt ge-

bSrt bast®
;

bier stebt ^caotievog also in der Bedeutung „scbiff-

briicbig®; formell wEre es mit einem altindiscben pt. pr. pass, "^sra-

syamdna- identiscb ' und stebt in der Bedeutung srams- : srastd- 25

sebr nabe. Icb denke mir das Verbilltnis so, daB in die ur-

sprunglicbe aktive Bedeutung der Wurzel „zerscbmettere, zerscblage®

vorliegt, wabrend in srams- : av. rah- die passiviscbe Bedeutung
„zerscbmettert werden® ~ „zerfallen, abfallen® gelaufig geworden
ist. Somit scbeinen mir weder Form nocb Bedeutung des griecbi- so

scben Wortes fiir die Zusammenstellung mit der ariscben Wortsippe
Hindemisse zu bereiten.

17. Ai, hupint „Netz fur klei^ie Fiscbe®.

Ai kupinl f. ,ein Netz fur kleine Fiscbe® ist nacb BR nur
in ^abdar. im ^kDr. belegt; daneben kommt aucb Tcupinin- m. 85

„Fiscber“ in Trik. I, 2, 14 vor. Im Pali kommt aber ein Wort
kwmina- n. „a funnel-sbaped basket fisb-net® (Childers) vor, das

Morris, JPTS. 1891—93, p. 45 ricbtig aus ai ^hwpina- berleitet;

*hupina- ist natiirlicb > "^kuvma- geworden, woraus sicb dann
weiter kumina- entwickelt hat. 4a

Das Nelz ist offenbar nacb seiner Form benannt worden, und
somit gebbrt das Wort wobl zu der in den indogermaniscben Spracben

weitverbreiteten Wurzel "^qeup-^ „W(5lben“. Die Bedeutung

1) Auch ^qeuhh- und usw. Vgl. 2. B. Persson,
Beitr. 104, Anm. 4; Walde, Lat. et. \Vb.® 213 f. asw.
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von solchen W6rtem wie It. cU,pa ,Knfe, Tonne®, ags. hyf „Bienen-

stook®, aisl. Mfr „Sohiffsrumpf“ nsw. zeigen genilgend,_ wohin das

altindische Wort zu fnhren ist. Formell mit ai. *h'upina- : p. hu-

mina- identisch ist das litaxiische Adjektiv kupinas ,geliauft (beim

6 Ma6b)‘i).

18. Ai. kultka ,ein bestimmter Vogel® usw.

Ai. kidika L ,ein bestimmter Vogel® kommt in VS. XXIV, 24

vor, *obne daB man bestimmt sagen kann, mm was far einen Vogel

es sich bier handelt. DaB es aber wabrscbeinlicb einen kleinen

10 Vogel, am ehesten einen Sperling, bezeichnet, wird dnrob das Pali-

wort kulimka- m. ,Sperling®, das in Jat. 488, g. 8; 481, g. 4 Tor-

kommt nnd unzweifelhaft — mit Ansnabme des verschiedenen (3^

scblecbts — damit identiseb ist, wabrscbeinlicb' gemacbt®). Damit

identiscb ist sicber ancb die etwas abweicbende Porm kulvmka-

15 .Sperling® im Jat. 425, g. 10.

Von diesen WBrtern MBt sicb aber weiter kalavtiika- m.

.Sperling* Ted. ep. kb*) sobwierig scbeiden
,
obwobl das formelle_

Verbaltnis der WBrter, worftber weiter tmten, nnklar zu sein scbeint'

Dazm hat man dann schon fiiiher weiter p. learamka^^ hmravlka- m_

*0 .a fine-voiced bird ,' probably the Indian cuckoo® (Childers) ge_

stellt*); es scbeint demnacb, als ob sicb Jcaaravtka- zu kcdav^nka

ebenso verhiilt, wie kulzJcd dem eben erwSbnten Von

diesen W6rtem mBcbte ich aueb kaum die folgenden trennen : kala-

vilca- m. .Hahn® Trik. II, 5, 18 nnd vielleicbt h^ayiks. .Kranioh®,

!S das mSglicberweise aus *karavika- entstanden sein kann und somit

eine feminine Porm zu kaMvika- darstellt®). Man mSebte sogar

vermuten, daB aucb kalsvikala- m. .Sperling® Sabdar. im SkDr.

bierber gebSren kbnnte
,

also in k(xlsivtkiX"'l^~ zu zerteilen wSre j

docb Wn ancb bier eine Zusammensetzung mit kola- .ein lieb-

so lieher, aber nndeutlicher Ton®, kl. less., vorHegen naan vergMcbe

nfimlicb eine Bildung wie kalsmurladin- m. .Sperling* SkDr.

Was nun die auBerindisohe Verwandtsohaft dieser WBrter be-

trifft, laflt sicb wohl dai'iiber mehr ds eine Vermutung auBem.

Wir finden in kdcmnka-
,
karamka- PtaaniMi

,
die wahrscheinlicb

•5 eine GrrunidfonH ^goiou- oder *g'oro^- voramssetzen
,
woneben aucb

ein *qoUu-, *qordu- In kalomka-, harOyikS, vorzuliegen scbeint.

Neben die^ stdit aber kuUka, kulijj^a-, was am wabrscheinlichstmi

X) JPer«*o», 106.

2) 01)iKc 'W^0oibs'0l limgem Vokid 1:^4: 3S««inlvokal {bJii&aKUi-‘ : blivrp>9a00r^

wsw.) im PMi KtiiiJi, Beitr* p.
* 8) Atich im PSli belegt.

4) Vgl. Burn on f, Lotus p. ;
Kuhn, Beitr* p. 38.'

5) Die Erklftrung des Wortes halmOdo^a-, die Uhleubeck, Ai et.

gtbt, ischekit mir nhM am smu, weil sich das Wort oltobar mieht

TOB den bier behandelten trennen Hfit.

€) Andms aber h&l PeTsson, Beitr. 163, was mich nicht

Siberzeugt.
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YOU einem' ausgeht, d. h, es sebemt, als ob wir es bier

mit . einer mit ^qolou-
,

*gordu- wecbselnden Grundform
,

"^qerei- oder etwas abnlicbem zu tun batten. Falls wir nun wirk-

lich eine Grundform "^qol- voraussetzen dtirfen, kbnnte man
daran denken, bier ein paar grieebiscbe Worte als Verwandte beran- 5-

zuzieben, namlicb %sXe6g „Piens viridis, Grtinspecbt" Arist.^), das ja

aus entstanden sein konnte, und zoloiog „Corvus mone-
dula, Doble; Pbalaerocorax pygmseus", das ja eine Urform ^%olof-jo-

voraussetzen kann. Namen solcber VSgel k6nn‘en ja sebr wobl alle

Yon einer Scballwurzel ausgeben, und iibrigens sind ja bei Tier- lu

und Yogelnamen die Ubereinstimmungen in der Bedeutung niobt

immer absolut.

Es komm't mir aber viel glaublicber vor, daB wir es bier mit

einer Bildung usw. zu tun baben, die dann mit der von
Hirt, Abb 78 bebandelten Basis und deren in verscbiedenen i5-

Spracben vorliegenden -w-Erweiterung im n^cbsten Zusammenbang
stebt. Scbon Walde, Et, Wb.^ 198 stellt karUyika ^Kranicb*

mit ’It. corvus „Babe“ zusammen^), und andere ^-Bildungen liegen

in mir. cru „Eabe“,’ aisL kraukr ^Seerabe", lit. Im^auklye „Krabe“,

abg. kriih) „Babe“ usw. vor. In den oben bebandelten indiscben 20«

Wdrtern baben wir also Eormen wie ’^qorou-, "^qorou- (weiter aus-

gebildet), die da vortrefflicb zu diesen europaiscben Wdrtern stimmen.

Da wir aber daneben in ai. kidika, p. kuJimka-
^
kulmnka- eine

Form vorfinden, die gar keine ^-Erweiterung zeigt, vielmebr mdg-
licberweise auf eine Basis binweist, mag darauf aufmerksam 2&

gemacbt werden, daB ja in den europS.iscben Spracben eine Menge
Eormen vorliegen, die nur auf eine Urform (oder sogar

binzeigen. In gr. xoQa^, TcSQccx-og „Eabe“ (und viel-

leicbt in %6Qaq)og' ^oiog SQvig Hes., das ja entweder oder

*310^9-9)0- voraussetzen kann) baben wir ubrigens vielleicht Eormen, se

die in bezug auf ibre Bildung kvMkU etwas nalier steben kdnnen.

Uber das ganze Eormenmaterial gibt Walde, Et. Wb.^ 192 f. eine

gute Orientierung, worauf bier der Kiirze wegen bingevdesen werden

mag. Mir kam es bier nur darauf an zu zeigen, daB diese Sippe im
Indiscben mebr Yerwandte bat, als man es bisber angenommen bat. ss

19. Ai. cira „Streifen, Eetzen“ und Yerwandtes.

Ai. cira- n. bedeutet 1) ^Streifen, ein scbmales und langes

Stuck Baumrinde oder Zeug, Eetzen, Lappen, Lumpen" ep. kl. —
2) „ein Perlenscbmuck aus vier Streifen"^) Hem. an. 2, 409 —

1) Die Form scheint aber nicbt vollig gesicbert zu sein, da die Hand-
scbriften auch 7iriXi6g^ oiaXiog^ ^oXtSg bieten, vgl. Boisacq, Diet. dt. 4^0;
Thompson, Greek birds p. 77ff.

2) Mit Unreebt stellt dagegen Walde ai. hara'oa- Trik. Ill,”

2 , 50 hierber; dieses Wort ist natiirHch in ka-rava- ,,^jS-rufeiid'* zu zerlegeu.

Tgl. W. Schulze’s ErkUirung von ai. halm'- ^Krkbe^ in XLV, 146.

3) gostana genannt
;
von dem Kommentare einfach mit liarabheda erklifcrt.
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B) == cuda ^Schopf“ ibid. — 4) „Stricb, Linie^ Med. Hierher ge*

h?5rt wabrscheinlich cirl in der Bedentung kfbcckdtiks, „Saiim des

Untergewandes^ Hem. an. 2, 409. ZunScbst gebi5rt natiirlicb mit

diesem Worte zusammen cela~ n. „Kleid, Gewand“ ep. kl. lexx,^),

^ ahara-oeld im Guna mayuravyamsakadi zu Pan. 11,1,72, ku-
cela- n. ,ein scblecbtes Kieid“ M. 6, 44, das wobl am wabrscbein-

licbsten fur alteres stebt.

M. E. ist namlich dra- < *ql-ro- oder ^elleicbt ent-

standen und folglicb Wa- < Da die WSrter von einer

10 Grundbedeutung „Streifen, Happen “ ausgeben kSnnen, glaube icb

eine Wurzel mit einer Bedentung „winden, fiechten, zn-

sammenwickeln* usw. ansetzen zu durfen, was ja auob vSllig natiir-

licb zu sein scheint. Icb stelle deswegen die indiscben W9rter zu-

nacbst mit gr. %ziqia f. „Gurtel am Bett, It. instita“, pL %BiqCcci

15 „bandelettes d’un mort® (NT.) zusammen; dieses Wort kann ja eine

Grundform voraussetzen, was gut zu den indiscben Pormen
stimmt und ist meines Wissens bisber nicbt erklart^). Icb mocbte
aber nocb einen Scbritt weiter geben. Unter der Grundbedeutung
^flecbten, dreben, binden, wickeln®, die icb als urspriinglicb voraus-

£0 gesetzt babe, lasSen sidi auob WSrter, die etwa »Geflocbtenes,

Kbrb* usw. bedeuten, Memait vereinen, Icb m5cbte deswegen bier

aucb gr. %iG%ri „Korb“, %icixlg dass. und die damit verbundenen
keltiscben W5rter air. ain-chis „fiscma“^), eissib „tortis (crinibus)“,

cisse „sporta“^) anreiben. Diese WSrter geben offenbar alle auf
26 eine mit -s- erweiterte Form der Wurzel, d. b. zuriick®), und

lessen sicb m. E. bier zwanglos anreiben.

Innerbalb des Indiscben selbst liegt aber in einigen Wortern
eine andere Wui’zelerweiterung vor, namlicb usw.

Wir baben es also bier wiederum mit der Katbegorie von Bildungen
30 ZU tun, die durcb divyatii dyutd- : devin-^ sivyati : syutd- : sevana-^

mivati : av. amuyamna- usw. reprasentiert
,

und deren Ablauts-

verbaltnisse nicbt in alien Einzelbeiten klargelegt worden sind^).

Is gebdrt namlicb unzweifelbaft bierber cmdrd- n. „Bettlergewand*

besonders bei den Buddbisten (aber aucb vielfacb in brabmaniscben

X) So schon tThleiibeck, Ai. et. Wb. 93; lit. kdilis „Fell‘‘ usw. ge-

boron m. E. nicbt bierber, wie aus der folgenden Darsteliung hervorgehen wird.

Vgl. Boisacq, Diet. 427.

8) Eigenfcl. ^Brotkorb^, da ain zu It. panis „Brot“ gebdrt, vgl. Fick,
Wb."^ li, 12. 4) Thes. paJaeohibem. I, 725.

5) fc xiGxlg lieJEl^n sicb natUrlicb ebensowohl aus *itiQCtri, xigerig
berleiten, vgl. z. B. Ttafftdg *7(ccQ6tccg usw.

6) Vgl. Brugmann, Grdr.® 1, 500; Wackernagel, Ai. Or. I, § 9t;
Thumb, Handb. i,84f.; Perssonj Beitr. 761, Anm, 1

;
854 usw.; Verf,

,

HO. 1912, 50 ff. usw.

7) Vgl. Uhlenbecfc, Ai. et, Wb. 92. Nach Garbe, Indien uud das
Cbristentum pp. 117, Anm. 1; 293 f. liegt ein ap. *6ivara- als Dehnwort in

gr. ttagee vor, was nicbt besonders iiberzeugend wirkt (vgl. Verf., ZDMO.
69, 443).
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Quellen, vgl. Sr. S. 11, 16, 2; Gobh. IV, 9, 5 nsw.), das dem-

zufolge aus "^qi^u-ero- oder berzuleiten ist. Hierber

stelle icli nun ferner das bislier unerklarte Wort heyura' m. n. „ein

auf dem Oberarm (von Mannern und Frauen) getragener Eeif-

schmuck“ ep. kl. Dieses keyura- ist m. E. zunUcbst aus einem 5

^Iteren "^heura- entstanden ^), was sicii ja weiter aus "^hevura- mit

vor u ausgefallendm v berleiten lafit; um den in "^keura entstan-

denen Hiatus zu beben, ist dann spater ein -y- eingescboben worden.

Was die Bedeutung betrifft, ist es zur Geniige bekannt, dab Wdrter
die da »Ring, Kette, Spange“ usw. bedeuten, sebr oft, ja sogar im 10

allgemeinen
,

mit Wurzeln von der Bedeutung „flecbten, dreben,

knupfen* in Verbindung steben^), wesbalb es bier kaum naber be-

griindet zu werden braucbt, dab icb keyura- ,^Armband“ mit W5r-
tern, die wabrscbeinlicb eine Grundbedeutung ^flecbten, dreben,

winden, knupfen* baben, verbinde. 15

20. Ai. dlivdhksa- „Krabe“ usw.

Ai. dhvdnksa- m. „Krabe“, ved. ep. kl., scbeint am nacbsten

mit dhunksa f. „ein bestimmter VogeF VS. XXIV, 31 verwandt zu

sein'^); weiteres uber die Etymologie dieser Worter babe icb nicbt

gefunden. Dab sie aber beide zu ai. dhvari’ : dhvdnati ^tonen^, 20

dhiim- „rauscbend, brausend, tonend", aisl'. dynia „gewaltig bervor-

stromen, rauscben, sicb beftig bewegen**, ags. dyne „noise“, dynnan
„to resound® usw., lit, dundeti „beftig pocben®^), gebSren, scbeint

offenbar; es liegt bier wabrscbeinlicb eine erweiterte Wurzelform
"^dhueri’k-f '^dhun-k- vor, woraus dann weiter ein 5-Stamm, etwa 25

'^dhuenk-{e)8- '^dhunk-{(^s~ gebildet wurde. Dieser Stamm liegt

dann nur in tbematiscber Weiterbildung vor.

Die Krabe ist also bier nacb ibrem Laut benannt, oder viel-

mebr sie ist als ein scbreiender, krEcbzender Vogel bezeicbnet wor-

den, wie das wobl 5fters der Fall ist®). Dab aber aucb in der so

erweiterten Form der Wurzel "^dhuen-
^
"^dkun-

^

aus der die oben

angefiibrten WOrter stammen, die Bedeutung „tonen, scballen®

lebendig blieb, oder dab sogar aus einer Form ^dhvanks-a- De-
nominativa gebildet wurden, die als Scballverba dienten, beweisen

die Prakritspracben ganz deutlicb. Im Pali babe icb freilieb nur 85

dhamka- „Krahe“ gefunden, das mit skt. dkvdnksa- identiscb zu

1) Ira Prikrit komint ja die Form heUra- (aucli heura-^ vgl. Pischel,
Pkt. Gr. § 126) vor, die aber niclit alt zu sein braucbt.

2) Heispiele geben z. B. Li den, Stud, z. ai. vgl. Sprg. Iff. 20ff.
5
Arm,

Stud. 5ff.; Verf., MO. 1912, p. 49 usw.

3) Vgl. Ublenbeck, Ai. et. Wb. 187. 140.

4) Vgl, Uhlenbeck, Ai. et. Wb. 137; Persson, Beitr. 668 usw.

5) Wabrscheinlich bat wobl aucb dlmnhsa ungefahr dieselbe Bedeutung
gebabt wie dhvaaksa-.

6) Vgl. z. B. Schrader, Koallex. 768 f. und das dben S. 155, A. 2 iiber

kdram- ^lirahe*^ benierkte.
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sein soheint^); aus dem Prakrit hat aber Hemacandra mehrere

andere Pormen von Interesse uberliefert. In seiner Grammatik
IV, 148 gibt er jhamkdi n. a. als Substitut fiir vi-la^- „klagen“

an, und in IV, 201 steht es statt nihSv^is- ^seufzen“^}; in Besin,

6 3, 62 heiBt es: jhamkhdi samtapyafe vilapati upalabhate nihiva-

siti, wo also dieselben Bedeutungen gegeben werden. Dieses jham-
khai muB aber unzweifelhaft ein hochsprachliches "^dhvUnkmtt

reprasentieren und stellt somit im Verbaltnis zu dhvdnksa- ein De-
nominativum von einem im Mittelindischen nieht ganz ungewohn*

to lichen Typus dar. Zur selben Wurzel gehSrt offenbar die Glosse

jhakkiyam iatha jliamkTiiyam vacaniyam in der Be^In. 3, 55, ob-

wohl es etwas unsicher scheint, oh jkakk- ohne weiteres mit
gleicbgesetzt warden darf. Doch wird es wohl das Glaubliehste

sein, dafi wir hier nur mit einer abweichenden Form, nicht mit
15 einer ganz anderen Wurzel zu tun haben.

Endlich finden wir auch in Besin. 3, 58 eine Glosse jhumkhu
tunaydkhyo vadyavUesah y^jhumkha ist eine Art Instrument, das

man FiGte (?)^) nennt“. Hier haben wir also jhumkha-^ das im
Sanskrit offenbar *dJiuhk§a- lauten wiirde und also eine maskuline

^0 Form nebeti der vedischdn Bildung dhiinksd darstellt. Es ist also

ganz offenbar, daJB war in der Erweiterung *dhu€n-k-s-, "^dhm-h-S’

es mit einer in den Volksspracben nooh lebenden Wurzel mit der

Bodeui.ung „i,onen, drohnen“ zu tun haben.

1) Dasselbe findet sich aucli im i^rakrit, meistens in der Form dkomka-'.,

danoben auch die Formen d/mnka- und dhenikl baldJcd (Kranichwoibchen j

De&tn. 4, 15 (Pischel, Pkt. Gr. § 213).

2) Aufierdem koramen noch andere Wnrzeln jhariikh-‘ vor, die offenbar

mit diesem nicht verwandt sind; in IT, 140 haben wir Jhaj/ikka? als Substitut

far Bamtapati ^verseugt, brennt*; dazu gehdrt offenbar BUfkataru/j
PesTn. 3 ^ 54; hier ist jhamdeh-- wolil eine Erweiterung ^dhvmlks- zu der in

^mrirdhM^ate „zandet an* vorliegenden Wurzel. jhamkka^- =s= updda(m)hh-
in IV, 150 ist nathriicb mit jhamJdm^ s= vi-kip- identisob.

Voramgesetzt nitoiKch, daS imiaya- etwa mit tunapCL- ^ Finite® iden-

Idsch sein kann.
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Bemerkmigen zur babylonischen Himmelskunde.

Yon

A. Ungnad.

1. Dev Name des Orion.

DaB unter ^ulSIB.ZI,AN.NA der Orion zu verstehen ist,

kann als dnrcliatis gesichert gelten^). Meist bat man den Namen
dieses Gestimes, der „trener Hirte des Himmels* bedeutet, wobl

einfacb in seiner snmeriscben Form gebraucbt, d. h. mul^ysiba-zi- 5
^

anna^ wie die (soblecbte) Scbreibnng mul-H-pa-zi-an-na in dem
bekannten Bogbazk5j“Text lebrt®). Daneben fiibrt das Gestirn nocb

einen der anfiern Form nacli semitischen Namen ^i-ta-ad-da-lu^ den

eine nocb nnverfiffentliclite Hemerologie als ^tfbersetzung" von mul-

mba-zi-anna bietet^)/ Auf Grund dieses Textes konnte Weidner 10

ancb K. 250 (CT, 26, 40), Kol. lY, 2 ergtoen:

MUL,8{IB.ZI.AN,NA i}i-ta-a{d-da4u\.

Da6 bier keine einfache Obersetzung vorliegt, nimmt ancb

Weidner an; wenn er^ indes Htaddalu als „Biegler“, d. b. ,Tor-

wacbter, Pfbriner* erklSxt^), so vermag icb ibm nicbt zn folgen. 15

Das Wort begegnet in der Keilscbriftliteratnr nur als Name des

Orion; wie kommt W, zn seiner tlbersetzung? Man darf docb wobl

1) Kug 1 e r ,
Sternlc. ,

ErgoLnzungen , S, 7. 219; Weidner, HmidbueJi,

S. 78; Bezel d-Kopff, Zmit- und Aequatoricdgestirm, S. 48,

2) Das sog. Deterxninativ mul ist sieher mitzulesen. Das wird bewiesen

ersteoas dnrcb die grieehische Umschrift des Jupiter [ioXo^o^ccq ==: mulu-hahar
fliCesycb; s. Jensen, Kosmologie^ S. 126), nnd zVeitens durch die Giessen zu

Sternnamen bei Thompson, Reports (abg. ThE.), die vielfacb auch znm Zeichen

MTIL die phonetiscben Werte mu-ul beifiigen. Man lose also nicbt nur nml-

kd „Fuchsgestirn“ (rau-uUka-a ThR. 103, Ra, 9); mul-^invmab „Sch??alben-

g0stirn“ ThR. 246, B 1), mul-uza ^Ziegengestirn** {mu-ulr-H-za

ThR. 212, 1), mulruga „Rabengestirn“ {mu-ukd-ga ThR. 238, Rs. 1), sondern

auch muhmdmh „Joohgestirn‘‘ (ThR. 238, 1), nmb^ar-ur (ThR. 209, 1) u. a.,

wo nur der zweite Bestandteil {M-du-un, ia-ar-m*) eine Glosse aufweist. Vgl.

auch M, Jastrow, ^^Wh&rian Glosses in astrological Letters^ JBahyloniaca

III, 227 ff.

3) Bei Jereraias, Das Alter der hahylonuchen Astrommiey 2. Aufl.,

S. 33 f. (Z. 44).

4) Weidner, Handhuch^ S. IS. 85. b) Ilcmdbuchy S. 93.

ift
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kaum annehmen, daB er an eine Ableitung von edMu „zuriegeln“

denkt, die ja formell v611ig ausgescMossen ist^).

Die Deutung des Namens scheint mir in andrer Bichtung zu
liegen. HR. 49, Nr. 3, 46 bietet;

5 MT7L.8IB,ZI,AN»NA
[

OA.GIS.DAR
j
m i-na kah-ki mah-su

nnd der oben zitierte Text K. 250 bietet unter \^'\i-ta-a\d-dadu\

ebenfalls m ina i^kakki ma\h-su\ wabi'end die linke Spalte (unter

MT]L.S[lB.ZI,AN.NA'\) freigelassen ist. Demnacb sind beide

Texte identiscli, nur daB K. 250 {f\i-ta-a[d-da'lu\ und HR. 49
10 GAMIS.DARhiei&t, Da liegt es an sicb sobon nahe, Htaddalu

nnd GAMI8.DAR zn identifizieren. In der Tat ist GA.QIS^
ein Ideogramm fiir kakku „Wa-ffe“, im Sumeriscben sita zu lesen^);

wir baben also GA.GIb^BAR Hta-dar zu lesen, und daB Uta-
dar und sitaddalu dasselbe Wort sind, das eine in sumeriscber,

15 das andre in semitiscber Gestaltung, kann kaum in Abrede gestellt

werden. In der Bedeutung „scblagen“ ist nun allerdings eine

Gleicbung DAR = dal nicbt belegbar. wobl aber findet sicb:

1. DAR — mif}su (SAI. 2235 = Br. 3486),

2, RI Oder DAL = ma^d^u (SAL 1701).
^

20 Es konnte desbalb neben itta-dar aucb sita-dal bereits im
Sumeriscben existiert baben. Soviel ist sicber, daB der Yerfasser

von II R. 49 in der zweiten Spalte Uta-dohi lesen mSoHte
,
zumal

ja sonst in dieser zweiten Spalte nur WQrter in senaitiscber Aus-
spracbe voiiiegen. Und sicber ist es aucb, daB er Htadalu nicbt

26 ais „Riegler“, sondern als m ina kakki malmi erkla^rt wissen will.

Was beiBt aber letzteres? Y^eidner, a. a, 0., S, 30 £ sagtzwar:
sDas Permansiv mali{i)su kann an und fiir sicb bedeuten: „er wird er-

scblagen“ und „er ersclilagt^ (als dauernder Zustand
; vgl. Delitzscb,

AGr.®, S. 243). Hier ist mir das letztere wabrscbeinlicber, da

80 bei einem Stembilde, das unverganglicb am Himmel stebt, recbt

wobl einen dauernden Zustand des Erscblagens annebmen konnte.

«

Diese Erklilrung des Permansivs stebt aber im Widersprucb zu den

Tatsacben der Syntax ®) ;
das Permansiv bringt durcbweg zum Aus-

drnck, daB die durcbs Verb ausgedriickte Tatigkeit am Subjekt

85 zum Abscblufi gekommen ist, entspricbt also fast vSllig dem lat.

Partizip auf -tus% Wie das lat. Partizip auf -titSy bat das Permansiv

1) Desimlb kann icla aucb WA Folgemngen fiir die Adapalegende («. a. O.,

S. 94) nicbt beistimmen, ^

2) Delitzscb, Sum. Glossary S. 260: Qlh. GA. GIS H-ta.

8) Vgl. besonders ZA. 31, 277C
4) Aucb an den Stellen, die AGr.^ S. 243 angefubrt sind*, tamkat pU-

pdnu beidt wdrtlich nicbt „sie bielt einen Bogen®, sondem ^sie ist oder war
eine, bei der die TMigkeit des Bogenergreifensi'l:) zum Abscblu^ gekommen
ist®; ^(Cf kippat ianie . . . pakdu heidt ,der die Wolbiingen des Hlmmels als

Anvertrautes hat oder batte®.
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meist passive Bedeutung, kann aber auch aktive baben, sobald ein

Objekt beigefbgt ist. DemgemaB ist die einzig mSgliche tFbersetzung

von ina kahhi mahsu „der mit der Waffe erscblagen (iBt)^.

Ein „kampfender Krieger* ist also Orion nacb babyloniscber Auf-

fassung keineswegs
;
vielmebr ist die nocb im Mittelalter belegbare 5

Darstellnng des Orion als eines Hirten, auf die aucb Weidner
binweist, die einzige, die unsern Quellen gemaB bereits auf babylo-

nisobe Zeiten Zttriickgefubrt werden kann.

Andrerseits scbeint aber die Orionsage, vrie sie auf griecbiscbem

Boden uns entgegentritt
,

wenigstens teilweise scbon babyloniscben lo

- TJrspnings zu sein : wurde docb Orion (wenigstens naob e i n e r

Version der Sage) vom Pfeil der Diana getStet! Etwas Abnlicbes

konnte also sebr wobl in dem babyloniscben ina kakki 7na^u
stecken. Wie dem aucb sein mag, so viel ddrffce mit Sicberbeit

sicb ergeben, daB die Babylonier den Orion nicbt nur als den „treuen liJ

Himmelsbirten", sondem aueh als den „von der Walfe Erscblagenen^^

{iitadalu) bezeicbnet baben^).

2, Die Horner der Venus.

Die Frage, ob die Babylonier die Pbasen der Venus beobaebtet

baben oder ob Galilei den Rubm der Entdeckung in Anspruch 20

nebmen darf, glaubte die Win ckl er'scbe Scbule durcb mytbolo-

giscbe Erwagungen zu Gunsten der Babylonier entscbeiden zu konnen.

K u gl e r und B e z 0 1 d baben besonders gegen eine derartige

Beweisfabrung mit vollem Beohte protestiert. Die Sacbe lieB sicb

eben auf Grund des vorbandenen Materials garnicht entscbeiden; 25

es blieb also eine reine ^Glaubensfrage®, ob man den Obaldaern

Femrobraugen zusehreiben wollte oder nicbt.

Aus dem Glanben sCbien aber Wissen zu werden, als Weidner*’^)

auf die scbon lange zuvor®) publizierten Stelien VACb., Ishtar I,

5. 6. lOff. aufmerksam macbte, in denen von „H5mern“ der Venus so

die Rede ist. Kugler*^) bat sicb dann gegen Weidner’s Auf-
fassung gewandt, aber, wie icb gkube, nicbt mit Gluck. Weidner
bat dann Kugler's Auffassung der Stelien zuriickgewiesen und
audb nocb die Stelle VACb., 2. Suppl CXIX, 47 £ = Iskiar IV, 15 ff.

berangezogen. Die Vorders*4tze der betreffenden Omina lauten:

1) W eidner, S. 31.

2) Es lioeh an den „Leiclinam“ des Teukrostextes im Exzerpt des

Rhetorius erinnert werden, der mit der Mumie des Tierkreises im Tempel snl

Esne identisch sein d^Krfte. Vgl. hieriiber Boll, Spkaera, S. 226 f.

3) im Bannht'^ S. 58ff.

4) Sitmmgsh. d. M^iddb, Ahad, 1911, 2, S. 25.

5) 1912, Sp, 818.

8) Bereits 1899 von Craig, AT., S. 75*

7) Ideographiscli SI,

8) Ergdnz,^ S. 188, Anm. 1. .

9) Alter und BedmUmg ^r b^hylonisohm Astrmomis^ S. 9 I f.

Zeltaoto. der D. Morgenl. Ges, Bd. 75 (1919), ll
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1. Islitar I, 5. 6.

s'dmma'^) Utar ina 81 hakkahu
§umma^) Utar ina SI sumMi-Sa kakkabu ifhlsi^).

„Wenn am i*ecliten (bezw. linken) Horn der Istar ein Stern sich

§ ihr naliert.“

2. Mtar IV, 5. Suppl CXIX, 47 C
[summa kahhab‘j(^ffi.l^at ina ID imitii-su^) kakkahu li-kat,

\iumma kiakhaV^dilHat ina ID suwMi-m kakkabu llkat

Dafiir Ishtar I, 10:

10 [Mmmd^ iMar ina SI imitti-^a kakkabu llka-at

„Wenn Ktar (Dilibat) an ikrem recbten {bezw, linken) Horn einen

Stem bat^).“

Daft man „Horn“ zu iibersetzen bat, ist mit Weidner nn-

zweifelhaft, da SI und ID nur den Sinnwert kamu gemeinsam

15 haben. So scbien es, als ob Weidner wirklicb Recbt bat, wenn
er sagt^): ^An der Tatsaehe, daB die Babylonier die Pbasen der

Venus kannten, wird daber nicht mebr zu rutteln sein.“

Wir woEen dies bier dennocb wagen. Was der Venus recbt

^ ist, ists dem Mars billig. VACb., 2. Suppl. LXVI, Rs. 7 ff. bebandelt

Omina des Mars, der bier Sl-mu-hl gescbrieben wird®). Es beiSt

Z, lOf.:
y himma ina Si imitti-Su kakkabu iM>i%,

y Mmma ina SI swmMi~su kakkabu izziz.

„Wenn an seinem recbten (bezw. linken) Horn ein Stem bintritt.‘^

1) XJD gescbrieben. Nacb CT. XII, 6, 19a (SAL 5806) hat UD auch

die Lesung summa\ ebenso XJD.DA (SAL 6908; Br. 7913). Weidner nm-

schreibt UD mit emma nnd Bezold {Sitmngsh, 1911,7, S. 46) fragt sogar;

„Wanri wird man endlieh den Glauben nfihren, dafi in diesen In-

schriften am Zeilenanfang ^nwma zu lesen ist?* Es lafit sich potoy beweisen,

daB weder
|
noeh efmma gelesen werden diirfen: nSmlieb aus der Kon-

struktion der SStee. Da muma (wie ema, oAar tu a.) ab substoitiyische Sub-

junktion den Subjunktiv nach sich rerlangt^ sind Eionstarukiionen wie emtma

(|)
ir^u .

.
(Adad XX; 85) oder emrnna (^|) . . i^m-bur {Ishtar

L 3) gegen die Syntax. Ea blelbt also nichte iibrig, als in beiden Fallen iumma
zn lesen* 2) Von W. nacb nnverdffebliichtem Duplikat verbessert.

8) So CXIX; die ParalleXsteEe besser i<3L

4) eigentlich „sie bat als etwas; Gettbmmenes" ;
fUr die Uberseteung

solcber Permansive mit „baben^ vgL ebenfiitbs ZA. 81, 277 if.

5) Alter, usw„ S. 92^.

6) DaB Mars gemeint ist, ist TgL aucb Weidner, Bandhuehf
S, 11; ob 81 Mer mali ist, wie erscbeint fVi^licb; phonetl«<5ho
Varianten kenne ieh nIcbL Bedeenkbch ist mir die gewdhnEcbe Scbr^bung
8bmf^t4^ was eber attf ab aiif maii-mMu weist; man erwia^tet jeden-

faUs maM-mMi (mtti als Genetly)* Obne Varianten IfiBt dob die f^age nicht

entscheiden. Aneh SDmut VAOh. , i. 8uppl. VII, 9 entsiehi^det nichts. Mdg-
licb w^e es aucb, daB der eliamiscie Gott 8mmt vorEegt
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Wei duel' hat, als er die Stelle fand, in OLZ^ 1918, Sp. 303 f.

einen Aufsatz publiziert mit der tiberscbrift: „Kannten die Babylonier

^ie Pbasen des Mars?“ Ganz konseqnent glaubt er diese Frage be-

jaben zu diirfen. Wir wollen binzufiigen: W. mn 6
,
diese Frage be

-

jaben, wenn er seine Erklarung der Venusomina aufrecbt erhalten will. 5

Wie stebt es nun init den Marspbasen? Bei einem auBeren

Pianeten kann von einem eigentlichen Pbasenwecbsel nicbt die Eede

sein. Jedocb linden sicb kleine Veranderungen in der Beliehtung

des Mars, die W. fiir seine Zwecke in Ansprucb nimmt. Mein

Kollege Knopf batte die Liebenswurdigkeit zu berecbnen, daB lo

unter den giinstigsten Verbaltnissen an der Marsscheibe bScbstens

ein Stuck feblen kann, welcbes dem Zentriwinkel (Sonne-Mars-Erde)

46 ^/2
° entspriclit. Er scbreibt u. a.:

„Mars stebt dann in seinem Peribel, also in geringster Ent-

fernung von der Sonne, welcbe 1,38 mal so grofi ist wie die mittlere is

Entfernung der Erde von der Sonne. Seine Entfemung von der

Erde ist in diesem Falle der ausgesprocbensten Phase gleicb 0,95

astronomiscbe Langeneinbeiten (Erdbabnbalbmesser). Bei der 1,52

astr. Langeneinbeiten betragenden mittleren Entfernung des Mars

von der Sonne erscbeint der Durcbmesser des Mars von der Sonne 20

aus unter dem Winkel 6,14". Aus der Einbeit der Entfernung

erscbeint er daber unter dem Winkel 6,14 • 1,52 = 9,3"; und aus

der Entfernung 0,95, d. b. von der Erde aus bei ausgesprocbenster
9 3"

Phase unter dem Winkel = 9,8". Infolge der Phase liegt von

der Scbeibe ein sicbelformiges Stuck von genauer 0,156 des 26

Marsdurcbmessers im Scbatten, es feblen also an dem' Durcbmesser

9,8 ‘ 0,156 = 1,5", so daB der iiquatordurcbmesser zur Zeit der

starksten Phasenwirkung 8,8" betragt, der Polardurcbmesser aber 9,8".“

Jeder Laie siebt, daB eine derartig geringe UnregelmaBigkeit

in der Form des Pianeten nicbt mit bloBem Auge wabimebmbar so

ist, und so bin icb liber das Urteil des Facbmanns nicbt uberrascbt

:

„DaB man mit bloBem Auge eine Phase des Mars erkennen kOnne,

ist vollstandig ausgescblossen.
“

Hatten also die Babylonier Fernrobre? Weidner glaubt

unter Hinweis auf den Fund einer Art Linse in Niniveb^) diese 35

Frage wirklicb aufwerfen zu diirfen, da ibm die Annahme der Er-

kennbarkeit eines solcben Phasenwecbsels mit bloBem Auge docb

wobl Bedenken erregt. Gesetzt den unwabrscbeinlicben Fall
,

in

Niniveb batte man ein primitives optiscbes Instrument gebabt, das*

irgendwelcben praktischen Wert batte, so wS-re die Kenntnis dieser 40

Errungenschaft nicbt veiioren gegangen. Die Astronomie Ninivebs

stebt in kontinuierlicher Yerbindung mit der babylonischen bis ins

erste vorchristlicbe Jabrbundert und durcb diese mit der helleni-

stiscben. Da ist es vOllig undenkbar, daB man eine so bedeutende

1) Siohe OLZ. 1913, Sp. 304, Anm. 3.

11
'
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Entdeckung fallen gelassen hatte. AuEerdem mufite die Entdeckung
ztxr Abfassungszeit jenes in Erage kommanden Teiles des grofien

Omenwerkes langst gesobehen sein* Die Ungebeuerlichkeiten einer

solchen Annabme lassen sieh aber garnicbt ausdenken.

5 Handelt es sicb denmacb bei den Hbrnern des Mars nicbt nm
Phasanwecbsel, sa gilt das gleicbe aucb von den Hbrnern der Venus.
Was mit diesen Hbmem der Planeten gemeint ist, lafit sieb tiiobt

leiebt sagen, und das folgende will desbalb nur ein Versucb sein,,

die Scbwierigkeit zn deuten. Gerade der besprocbene Marstext
10 scbeint mir die Eichtnng der Lbsnng anz^udeuten. Dort stebt nto-

liob ^reebtes Horn" (Z. 10) und ^linkes Horn" (Z. 11) im Gegen-
satz zu ^Vorderseite" (Z. 12. 13) und ^Eiickseite" (Z. 14), Wir
diirfen also annebmen, da6 es eine TJmsobreibung fur ^reebte Seiire^

und ^linke Seite" ist- Wenn man von „Hamern“ spricbt, so kann
15 es sicb nur urn gedacbte oder vorgestellte, nicbt aber um wirklicb

sicbtbare Hbmer bandeln; wie aber diese Vorstellung im Einzelnen
zu beurteilen ist, entziebt sicb unserer Kenntnis. Mbglicb, da6
man vom Monde ausgegangen ist und dafi man das dort tatsacblich

Erscbaute auf etwas nicbt Erkennbares iibertragen bat, Aucb die

20 Homer der Gottermiitzen mbgen jene Vorstellung begunstigt baben.

Da6 der Ausdimok „Honi" bier nur eine IJxnscbreibung Eir

aSeite“ ist und daft wir^ es bier speziell mit einem Akkadismus zu
tun baben, zeigt wobl aucb die einzige Vokabularstelle

,
die es

damber gibt^): a
\

ID
\
kar-[nu\.

25 Das Horn beiBt im Sumeriscben w^brend a ^Arm, Seite"

bedeutet, Wenn also ID in der Bedeutung des akkadiscben ham'll

im Sumeriscben a gesprocben wurde, so weist dies darauf bin, daB
es eben nicbt die Bedeutung von „Horn“, sondem von „Seite" batte®).

Ein Beweis dafur, daB die Babylonier den Phaseb-
30 wecbsel der Venus gekannt baben, ist demnacb nicbt
zu erbringen.

3, Der , augeblielie Weinstern.

In den Sternlisten findet sicb als Name des Mars bisweilen ein

Ideogramm, das von Weidner, Ilandbuch der habylonischm Astro

-

36 nowie, S. 10, 15 als ^hkabQEETIN^ bezw. '^GEETIN „Wein-
stern" gefaBt wird, was ja fiir den roten Mars vorziiglicb passen

wiirde. W, bat aber bereits geseben^), daB HE. 49, Nr. 3, 29 Und

1) K. 6, R*. I 26 CT, XIX, 31 == Br. 6558. 177.

8) K- 188, JU. 21 £ und KTAE. I, 14r, II, 42, wo d-H mit ^rndiu ilbor^

setsit wird, gewiS eine loicht erkiarltehe Ungenauigkelt dor ^bersetswii^g

vor, die durch dea erwltliiitou Akkadkiaiw hervorgerufoa worden ist (Die
akkadisoke Obersetasmag dleser Toxte mmmelt ja von Ungaaatilgkeiteij.) Noisli

viel wenig^ kdimea Stollen wie Dadea Cyi. A 22 ,
23 ftlr em sumerisobes d

„Honi* ins Feld gefUbrt werden,
4-) S, 10, Anm,
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K. 4195 (OT. XXVI), Kol. Ill das Zeichen 8IG „griin“ und nieht

0E8TIN flWein" stelit Er halt dieses fiir einen Eehler^). Das

ist aber unmSglich, da das Zeichen in K. 4195^^) die Form Br, 7377

hat, in K. 250 IV aber die (dem Zeichen GE^TIN allerdings ahn-

liche) Form Br. 7010. Ebenso auch K. 7646 (CT. XXIX, 47). Es 5

kann also keinem Zweifel unterliegen, daft es keinen ^Weinstern"

gibt, daft der. Stern yielmehr den Namen „gruner (oder gelber)

Stern ** fiihrt. Daft liiit diesera Stern Mars gemeint ist, zeigt II B. 49

and K. 4195
,
wo der Name von besser bekannten Namen dieses

Planeten umgeben ist, Warum er aber als „gTnn“ (oder ^gelb^) lo

bezeichnet wird, ist vSllig ratselhaft. Dieselbe Auffassang tritt uns

VAOh., Supi^L XXXVI, 8 ff. entgegen ®) : hier finden sich Omina fiir.

den Fall, daft Venus eine schwarze, weifte, griine oder rote Mutze

anfbat. Dieses wird im Kommentar dahin erkl§.rt, daft ein Planet '

vor der Venus steht, and zwar entsprieht „sehwarz“ Saturn, ^weift* i6

Jupiter, „griin“ Mars und „rot“. Merkur.

Da Mars sonst ganz richtig als kakJcabu sdmU „roter^) Stern “

bezeichnet wird®), kSnnte man versucht sein anzunehmen, daft BIG
hier garnicht „grtin“ bedeute, sondern etwa mit epd^) ^finster*^ im

Sinne von „unheilvoll“ wiederzugeben sei. Dagegen sprich;b aber 20

entschieden die oben aus VACh. angefiilirte Stelle, wo SIG eine

Farbenbezeichnung sein muft. Wir mtissen uns daher mit de:^ Tat-

sache abfinden, daft die Babylonier den Mars nieht nur als „i:oten“

sondern auch als „grunen“ '^) Stern bezeichnet haben. Dies lehrt

aber auch, mit welch er Vorsicht man Farbenangaben bei Sternen 25

verwerten muft, wenigstens sofern es sich um Angaben handelt, die

fur die Astrologie irgendwelche Bedeutung hatten.

4. Weizenregen. . .

Der in der Sintfluterzahlung (Zi 47. 88) begegnende Ausdruck

^amMu Inbdti hat eine sichere ErkJ.arung wohl nooh nieht ge- so

funden, Eine solche diirfte aber durch 79,7—8,179 (Oraig,
AT. 64 = VACh., Adad XII), Z. 15 an die Hand gegaben werden, •

wo es heiftt:

^mma ^^^adad ina hahal KI^MlN^yma 8E,GIG^)

1) S, 82> 2) II K. 49, Nr. 3 in der Ergftnzung LenorxnanPs
kann ick nieht nachpriifen.

3) Der Text auch hei Weidner, BA. VIII, 4, S. 50 f.

4) Genauer „Totbrauijer®.

6) So auch K. 7646 uncaittelbar vor hdkkabu arjpn,

6) So wohl Rm. 2, 38, Rs. 13; s. Weidner, Bab, VX, S. 94.

7) Oder ^gelhen* Oder ^bleichen^,

8) D. i. k^gdccg)erifpk% rtgimSu iddi\ fur dio phon. Lesung des

Idaogr. MUL.MAR.GID.DA vgl. CT. 26, Sanherib VII, 78 wd die Be-

merkungen Martin’s dazu in RA. IX, 71.

9) D, i. hibtu oder MMM,
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== »Wenii Adad inmitten (des Lastwagens donnert) und dacn Weizen
regnet, so wird eine Sturmflut [eintr^ten]/

Da vorher ein Eegen von ZAG .ffl.Ll.SAR (= sa^lU ^Senf*)

tind nadiher ein solcher von TIG.TUB „Erbsen‘‘(?) und svluppv.

5 ^Datteln“ erwalint wird, kann es sich nnr um einen „Weizenregen“
handeln, d, b. woM einen Eegen, der mit weizengroBen Hagelkfirnern

vermiscbt ist^). Wahrscheinlicli baf es nocb eingebende Erzablungen
von einem solcben „Weizenregen“ vor der Sintflnt gegeben; nnser
Omen mit seiner Deutung stebt jedenfalls direkt mit diesen Sagen

10 in Verbindung.

5. Akukutu,

DaB a-ku-hu-tum mit ha-ha-ha’ turn identiscb ist, bat zuerst

Virolleand bei Weidner in Babyloniaca VI, S. 6 erkannt,

Letztei'es xst {lI)a-kd-ki^-iuwJ^ zu lesen. Als Tdr^r" dieses

15 {h)a-ku-hi-tum bietet K. 51, Es. 10^) MV.LL J.W ! so-

wobl Boissier als aucb Virolleand so lesen, ist dieses sicbeiiich

niobt riebtig. HE. 89, 5 g wird mit a-ku-hultmii] das Ideogramm
MV.XI.BAB.KAB erklart. Es liegt nabe, DI.EN V.BAR.
KAB zu identifiziereiL In de-r Tat sind in assyriscber Scbrift J?iV

sio und KAB scbwer zu unterscbeiden, und siebt dem Zeicben

DI recbt abnlicb. Nun wird OT. XIT, Iff., 92693, Es. I, 15 C7.

BAB,KAB als pxm^u erklart. Die Zeicbengruppe fubrt

bier den Namen gi-es-pu-BAR-kah-ha-ku und bat als sumeriscbes

Aquivalent gi-ra-a. Somit scbeint V.BAB.KAB sicber zu sein

SB und MU-\- XI.BAR. KAB als „Himmelsfeuer“ gedeutet zu werden^)*

K. 51, Es. 11 fabrt nun aber fort: gi-ra-a [. . .] giX^)-kur-ru-il'-

gi-es’tar-hap-pa-ak-ku sa-mu-u. Diese Zeile entbalt die Erklarung

des zweiten Teiles des Ideogramms ^), der aucb bier im Sumeriscben

die Lesung gird bat. Das Zeicben bat aber bier als zweiten Be*

to standteil ge§pxr
^

d. i. PA; als dritten Bestandteil bat es KAB^
und als ersten gewiB ?7, da giguru als Name fur V bHufig ist ®).

Wir baben also in K. 51 gewifi MU.U(I).PA{\).KAJB(D = sum.

mu-gird^ == akk. akukiitu. Wenn man nicbt annebmen will, daB

1) Der „ Senfkomregen*^ wiirde daxm unsern Graupeln entsprechen. K u g 1 e rV
AusfnhrEBgen (Sternkande II, 1, 115) scheinen mir nicbt das RichUge zu treffen:

er vemutet in den genannten Erscheinungen einen Regen, besteliend „aus ab-

gerissenen Teilen (bezw. Friicbten) der betreffenden Pflanzon, die ein Wirbel-

stunn emporgehoben und fortgefdhrt bat*.

2) a. a. O.

3) Boissier, DA., S. und Virolleand, Adad XXXIII, 42.

4) K. 51, Rs. 10 wird MU im Ideogramm des Wortes ausdrbckUcb als

imtu erkiart (wie CT. XII, 8, 11),

^ 5) Weidner (a. a. 0., S. 8) best gi-ra-a IM-HUL-A md-ru ii-nud(^}

ES-TAR kap-pOr-aJiyku Sa-mvr^ und iibersetzt ^so wird auf den Feind ein

heftlges Unwetter sicb legen(?). EATAR = kappakku == Gew5lk,“ Aucb
Jastrow’s Bemerkungen zur Stelle (Rel. II, 734^) bediirfen der Verbesserung.

6) Leider ist die Lesung in K. 61 selir unsicber.
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in HR. 89, 5g und 92698, Rs. I, 16 jedesmal BAR PA ver-

schrieben ist, oder daft der Verfasser von K. 61 sich groblicli geirrt

bat, so muft MVM.BAR.KAB — mu-qird eine Nebenform von
MU.U.PA.KAB sein^).

Was fiir eine Erscbeinung die Babyionier tinter ^Himmelsfeuer* s

verstandeii baben
,

ist scbwer zu sagen. W e i d n e r 's Erklarung
der darunter ^einen (von der Morgen- oder Abendrote) rbtlicb durcb-
strablten Wolkenbanfen*' versteben in6cbte, durfte im Wesentlicben
das Ricbtige treffen, Dafiir spricbt aucb, daft in der Nomenklatur
der astrologiseben Texte mit „Himmel“ vor allem der aWolkenbimmeP lo

gemeint ist.

6 . ezi.

Ein Wort e^zi begegnet in dem astrologiseben Omen VACb.,
Sin III, 46 == TbR. 158, 7; 161, 7:

§umma sin ina aldhi-su e*zi mafitru isdlihir

„wenn der Mond in seinem Gange , . . ist, wird der Kaufpreis klein

werden (^= werden die Knrse fallen)/

Als Erklartmg fiigt das grofte Omenwerk binzu: Hmu XVkiam itti

sam§i innamar^yma „(das gilt,) wenn er am 15. Monatstage mit
der Sonne geseben wird“; d. b. Opposition oder Vollmond tritt am 20

15. ein. Hierans allein laftt sicb der Sinn von e-se, das seiner Form
nacb am einfaebsten als stat. indet, eines Verbaladjektivs ezH zn
fassen ist, niebt ermitteln. Wobl aber ist das mQglicb, wenn wir
die vorbergebenden Zeilen des Omenwerkes zum Vergleicb beran-

1) Eine ZeichenerklSrung der gleichen Art liegt aneb DA. 15, Z. 5 v. 0 .

vor, wo das Zeichen Br. 7378 ff. als i^gi-gu-nu-u mit der Aussprache sa erklsLrt

wird. Femer CT. XX, 9, Sm. 418, Z. 10 = CT. XX, 25, 18. Wo za lesen ist

[nt-gi-i]n hx-gah-hu pa-fyi-'ru J/Ur-lmd la-gab-hu Jcu-ru-iH iia-Jia-ru^^ d. h. das
Zeichen lagabbu (Br. 10151) hat in der Aussprache nigin den semitischen Wert
•pajidru, in der Aussprache hUmd (== Imgud SAL 7676) die Werte kurU und
pdbdru, Sm. 418, Z. 9 ist zu lesen ni-gin == la-mur4.

2
)
Zuletzt in Berichte der Bdehs, Gee, d Wise., 67, 2

,
S. 62.

3) In solchen erklSrenden Satzen steht das Pr&sens, nicht das Prateritum,
wie gewohnlich iibersetzt wird. Das zeigen phonetische Schreibungen wie §1.
mar-maij) in der Parallelstelle ThR. 153, 7, nipht etwa olrTthir^ma {innamir-md),
[Auch z. B. ThR. 146 , 85 187 , 8 u. 6 .] An dieser gramma-
tischen Tatsache scheitert auchBezold’s sonst sehr ansprechende tlbersetzung .

derartiger Satze mit „und wirklich wurde geseben* o. a., z. B. Bitzungeher>
d Heidelb, Ahad. 1911, 2

,
S. 39. Eine solchc ilborsetzung ware nur inBe-

richten moglioh, sofern die astronomische Erscbeinung als bereits beobachtet
bervorgehoben wird und wir schon durch die Prilteritalform versichert sein

kdnnen, daS niebt etwa (wie ThR. 158, 7) ein blofies Zitat aus dem Omenwerk
vorliegt. Statt der Hauptsfttze mit -ma finden sicb aucb NebensStze mit in

derselben Bedeutung, z. B. ThR, 145, 7 f. ia Hmu JT ilusin u
iirti in-nani^a-ru (Verbesseriing nacb King bei Bezold, 0^
S. 60). Ilier ist grammatisch einwandfrei nur die tlbersetzung; „(das gilt

den Pall), daO am 14. Monatstage Sin und §amas bei einander geseben werden**
Das PrUsens bezeichnet bier nicht die bestimmto Gegenwart, sondem die Zeit-

losigkeit der Handlung (Aorist),
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ziehen. Z. 44 heifit es hmvma sin ma aldki-su ui-ta]yharaz li-

muttu ibassi umu iui sam§i mnamar-ma ^wenn der

Mond in seinem Gauge erfafit wird, wird B5ses eintreten
;

(das gilt,)

wenn er am 13. Monatstage mit der Sonne gesehen ward.*^ Und
5 Z. 45 summa sin ina aldhi-^u ne-ih ehdr mdti isser dmu 'XlV^om

itti §amH innamar-ma „wenn der Mond in seinem Gange ruhig

ist, wird die Emte des Landes i^eclit werden; (das gilt,) wenn er

am 14. Monatstage mit der Sonne gesehen wird.“ Da das letztere

das normals ist, so ei*gibt sicb, da6 ^ruhig" hiei; die Bedeutung
10

a
von normaler Schnelligkeit“ hat, und daB die a^dren Ausdriicke

eine Beschleunigung oder Verlangsamung des Laufes hezeichnen.

Jastrow^) iibersetzt uitaJihaz mit ^gehindert* und m „klein“ ^),

wobei er sich die Beziehungen beider Ausdrdeke allerdings nicht

recht klar zu machen scheint. Weidner^) faBt ais jwird

15 vorwarts gerissen“ und ezi „bleibt stehen®^). Kugler®) schliaEt

sich W e i d n e r vollkommen an. In der Tat kdnnte fur eine der-

artige Erkiarung von ezi der Dmstand sprechen, daB es bei Oppo-
sition am 15. Tage auch heifit^) summa sin ina la si-ma~ni-hi

u]i-l^i-ram-ma innamir „wenn der Mond unerwartet sich aufhalt

20 und dann erscbeint*. Dennoeh muB W.'s Erklarung an uttahhaz

scheitem, das nie und nimmer „vorwartsreiBen“ bedeuten kann.

Es heiBt wdrtlich „wird erfaBt“, und ein ^Erfassen* kann nach

babylonischem Sprachgebrauch nur ein „Aufhalten, Zuruckhalten®

bedeuten. Dann muB aber e-zi das Gegenteil davon bedeuten, also

25 ,bescbleunigt“.

Da ergibt sich aber ein offenbarer Widerspruch: der Mond
kann nicht zugleich „sich aufhalten“ {uhhira) und nbeschleunigt*^

{ezi) sein. Dieser Widerspruch lage tatsachlich vor, wenn es nicht

ausdi'iicklich hieBe tna aldhisu „in seinem Gange^. Tatsachiich

so hat eine Beschleunigung des Mondlaufes eine Verspatung der Oppo-

sition zur Polge. Der Mond geht ja, vom babylonisch-geozentrischen

Standpunkt aus betrachtet
,
langsamer als die Sonne dahin. IS^ach

dem Neumond bleibt er tagt&glich ein gr?56eres Stfick hinter der

. Sonne zurtiok, bis er normaler Wcise am 14. Tage 180° hinter der

35 Sonne in Opposition tritt. Diesen normalen Lauf hezeichnet das

Omenwerk mit nth „ruhig“.» Was geschieht nun, wenn der Mond
in seinem Laufe aufgehalten wird? Er kann der Sonne dann nicht

so sebnell folgen, wie bei normalem Lauf, d. h* der Vorsprung der

Sonne wird groBer als gewShnlich und die 180° Differenz werden

1) Religion IX, 1, S. 572.

2) Von Uu'^ der Form nach wenig wahrach^lich.

3) BA. VIII, 4, S. 63.

4) Der Hinwels auf Delitzsch, Hwb. 85h (bei WeMner, S. 74) fUr

die Bedeutung ^atehenhleiben
,

zurackbleiben" besagfc nichts, da Delitzsch

aucb nur unsere Stelle bucbt.

5) Sixmkunde, Brgdm. 11, S. 159^.

6) VACh., Sin m, 80*, ThB. 161, 5 u. 6.
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friilizeitiger erreicM: die Opposition tritt scbon am IS. Tage ein.’

Deshalb entspincbt der Ausdruck ma aldkUu uUtahhaz „er wird

in seinem Grange erfaBt^) (= aufgebalten) “ dnrchaus dem astrono-

miscben Verlauf. Das Gegenteil ist dann der Fall, wenn die Oppo-

sition erst am 15. Tage eintritt: deshalb kann e-zi^) nur bedouten 5

,ist hastig, bescbleunigf o. a.^). Mit dieser „Bescbleimigung

im Laufe“ gebt also eine ^Verspatung der Opposition" Hand in

Hand. Der oben bervorgehobene Widerspruch ist demnacb nur ein

scbeinbarer.

7. GIS.KX^ = *
10

Mebrfacb begegnet bei Bescbreibung von Mondfinstemissen ein

t.t. QIS.KU^). Wabrend Bezold^) bierin ein Substantivum,

offenbar == ^Mondrand*:: erblicken will, erklart es Jastrow, a. a. {?.,

fur ein vei'bales Ideogramm. Daft es ein Verb ist, durffce aus Stellen

wie VAOb., 2, SuppL XXIH, 12 u. a. bervorgeben, wo es vom ver^ is

finsterten Mond beiftt Mti irrim-ma^) ana §ad% 6rI§,KO sUacb

SMen zu hat er sicb bedeckt, nach Osten zu sich aufgekMrt". Da
unmittelbar darauf die Deutung des Omens folgt, kann an dem
verbalen Cbarakter des QI8,KU nicbt gezweifelt werden. Auch
liber die Bedeutung kann kein Zweifel besteben, wie es auch Jastrow -o

ricbtig ei’kannt bat; er mocbte in Q18.KU ein Ideogramm fiir

katH erblicken.

Aber viel naber liegt es m. E. GJ8,KU einfacb pbonetiseb

iz-ha zu lesen'^): zaku beiftt „klar, sauber werden"®) und bildet

1) Jastrow richtig ^gehindert**.

2) Kine Etymologio wa^ge icli nicht zu gebeu; Delitzsch’s Ansetaung der

Wttrzel befiiedigt jedenfalls am besten,

8) So auch im €^egensatz zu 1562, 13 (Boissier, Chxmo
II, 42): Summa amihi ina me-si-e e-m „wenii jemand beim Waschen
seiner Hande hastig ist'^.

*
4) Siehe das Material zum’ g^fien Toil bei Jastrow, ltd, II, 1, 528®.

Auch Virolleaud umsehreibt GlB-KU (Bin XXXIII pass.; 2. Buppl. XXIT.
XXIII u. 6.).

6)

Sitmngsber. d, Heidelh Ah, 1911, 2, S, 49.

6) ardmui die Lesung irTimrma ftx i-KIL-ma ergibt sich aus Vergleich

von Stellen wie gab^bi-Su i-KIL^ma VACh., a, a, 0,12 mit ThR, 268, 10, 14
gmb(y)d)i^iu i-ri-mu, Danach ist auch Jastrow, II, 529, be^, Anm. 8. 9 z«

verbfitssem. Ferner haben in der von Virolleaud mifiverstandeneia

Ited0nsart Kl i-ri-mu G1B,KU (z. B. 2, Bnppl, XXIII, 17. 23 u, 6.). Diese

Stellen besagen, da bier stets nur von einer Hlmmelsricbtung die Rede ist,

deutlicb, dafi Verfinsterung und AufklSrung nacb derselben Seite zu stattfand.

Man lese also a^ar i-ri-mu „da wo er sieh bedeckte“. Die Sfiter zu belegende

intr. Bedeutung von armm findet sich auch VACh., Buppl. VII, 18, wo ddr

Satz „das recbte Horn ist schwarz* die Erklftrung bekommt l^aran

ir-rm-ma (FrSs.) „Cdas ^t,) wenn sein recbtes Horn sich be4^eckt“. Bezold^^
Bemerkungen zur Stelle 1911, 7, S, 28 ad 6) sind demnach zu beH®bl%«ib-.

V^l. auch Weidner, OLZ, 1912, Sp. 457.
"

7) So scbon Thompson (271,2).

8) Gegeusatz noLdlu^u ^getrdbt werden®, vgl. VACh., 1, Bvppl* XXXHI, 57

;

ThR. 186, Rs, 3; 187, 9 und Craig, AT. 89, K. 1551, Rs,
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seine endnngslosen Formen gern anf w (wie ma7i'd\ vgl. nur az-za-hu

„icli wnrde klar (sau'ber)*‘ Mahlvi \ 26; ^ieh will sauker

werden*^ Myhrman ¥M. I, 14, 23. Endlieh findet sicli die pbOne-

tiscbe Schreibung iz-hu’^d an der von Virolleand mifiverstandenen

5 Stelle (5. Suppl, XXIII, 16) zi-im hurdsz ^aMn(\) adi Mini

illtk »(der Mond) batte ein goldenes* Ansseben
;
wabrend er Mar

wurde, ging der Sudwind."

8. idir und dirdt.
%

Zwei sebr banfige Mondoinina lauten:

10 1. himma sin ina ndmuri'^yM karnu kamu^) i-dir mihi tllakamkam

„wenn bei Erscbeinen des Mondes ein Horn das andre . . . wird
eine Hocbflnt kommen.® YAGb., /SYti^III, 85.

Zahlreicbe Beispiele fur den Ansdruck kamu hamu tdir^ der aucb
in Yerbindnng mit andern Erscbeinungen begegnet, finden sicb bei

isBezold, 8itzun§sh, d. Heidelb, Akad. 1911, 7, S. 30f. Wie er-

lauternde Bemerkungen (YACb,, 8in HI, 36. 52
;
TbE. 124, 8 u. 6.)

zeigen, bandelt es sicb darum, daE Yollmond am 14. Monatstage

eintrat. An das Yetbum i-dKr klingt das biermit mebrfacb zu-

sammengesteUte di-rat in folgendem Omen an;

20 2. Mmma sin ind ma fidmuri-M karan
imzUi~iu di-rat \mali%r% ki-e-nu ina mdti ibas^0']

„wenn am 1. Nisan bei Erscbeinen des Mondes sein recbtes Horn
den Himmel . . . bat, [wird fester Kurs im Lande sein].® YACb.,

Sin XYHI, 88, erganzt durcb TbR. 48, 5 3).

25 Ben Bedingnngssatz von Nr, 1 fafit Jastrow^): „wenn . . .

ein Horn das andre verdunkelt®, Weidner^): „wenn . . . das Horner-

paar verdunkelt ist®, Bezold®); „wenn ein Horn das andre voll

macbt*j Kngler'^); „wenn . . . beide Scbeibenfragmente sicb ver-

dtmkeltt®. Riebtig ist an den verscbiedenen tJbersetzungen zna^ebst

50 Jastrow’s und Bez old’s „ein Horn das andre® (vgl. a§um a^am^i
awMum ana awMim Weidner’s sHSmerpaar® und Kngler’s

1) So ist Sl,LAL wpH im Hinblick anf ThR. 48, 4 (vgl. 246 A, 6)

Mk ^Bisaeii. •
' . .r

2) Rhon, kwr-nu har-v\u ThE. 138, Es. 2; ftr findet sich i-dd-ir

“ IH E. 64, 12 c 4: VACb'., 2. Suppl Xlh Kol. II, 14.

8) Hier im ©rsten Toil die pboneiasciie Scbreibang kar-nu

4) Edigion II, 572. 6) BA. Till, 4, S. 60.

6) a, a. 0., S. 81.

7) II, 57. Kmgler umsebreibt die Phrase nur; ich setze

aber seine Beutungen ein*

8) Altbabyl. mtl^te es karmm harncm heifien; im Spatassyrischen tritt

aber in der Regal der Nom. filr den Akk. ein; vgl. meine GrwnM, (1906)

I 20a; Ylvisaker hat LBB^ V, 6 (1912), S. 24, diese Eegel augenscheinlich

noehmais entdeckt,
'
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^beide Scbeibenfragmente" sind grammatikaliscb unmSglich: der

Dual wird im Akkadiscben nicbt durcb Doppelsetznng ausgedriickt.

Von den Dbersetzungen der Verbalform scbeidet B e z o 1 d 's aus, da

sie auf einer nicbt riehtigen ErklErung der Glosse in VAOh., Sin

* LAL e-de^TU LAL a-ma-ru
^

berubt^). Jastrow, Kugler und Weidner seben nun in i-dir

ein Vei’b, das „verdunkeln“ oder „dunkel sein“ bedeutet, d. b. das

bekannte addru^ zu dem ediru eine kTebenform sein soil. Aber

addru ist intransitiv und unsere Stelle verlangt ein transitives Verb.

AuBerdem ist die Annabme einer derartigen Nebenfornr bScJast be- lo

denklieb. ScblieBlich stellt der Kommentator ediru"^) mit amdru

^ seben ^ zusammen. Er diirfte darin Recbt baben. Denn ed^/ru

liegt gewiB auch YR. 50, 7. 8 vor; e~ma sa-mu-'d u ersi-tum na-

an-du-ru'^)^ was scbwerlicb anders iibersetzt werden kann, als „wo
Himinel und Erde zusammenstoBen^)“ (oder „sicb treffen"). Mit

addrvL „sicb verfinstem^ kommt man bier nicbt aus, und aucb das

Ideogramm LAL oder LaL weist auf eine Ableitung von LAL
= edtru. Bedenken erregt nur der a-Yokal statt des zu erwarten-

den docb kdnnte sicb bier ein formeller EinfiuB von nanduni

„sicb verbnstern“ geltend inacben. Fiir die Gleicbsetzung von ed^ru 20

mit amdriL spricbt auch die Tatsacbe, daB sicb namnuru „sicb seben"

in der Bedeufcung flZusammenkommen" oder „sicb treffen" findet®),

Demnacb diirfte die einzige granmiatiscb und lexikaliscb '^) moglicbe

tibersetzung von karnu kamu idir „ein Horn bat das andre ge-

troffen" sein. Gemeint ist damit gewiB, daB die beiden Hdmer 2&

vollstandig zusammenstoBen, so ‘ daB der Mond kreisfSnnig erscbeint.

Wenden wir uns jetzt zum zweiten der oben angefiibrten Ominal

Jastrow^) iibersetzt: „Ist . . . das recbte Horn dunkel und trub"

;

er faBt di-rat als sumeriscbes Lebnwort, Mt aber samt ganz foi"t

und fiibrt statt dessen ein nicbt im Text stebendes „ dunkel und" so

ein. Weidner®) faBt dirat als fern, zu dir^ das eine Abkiirzung

1) Die richtige Deutung bei Weidner, OLZ. 1912, 458.

2) Aucb eine Lesung eteru wSre nach den bisherigen Formeu moglicb; /

sie wird aber durcb die Form na-an-du-ru (s. spater) als uiiwabrscheinlicb er-

wiesen.

3) Die > nvr : -bn'. d**) findetsicb aucb in derLebersebau:

II hahku .,•! . v. K XI, 13; CT. XXXI, 50: 12. 15. 17.

Die bisherigen ErklsLrungen der Stelle befriedigen nicbt.

4) So aucbDelitzscb, Ewb.^ S. 79 a; vgl. die Parallelstellen bei Meissner,

SAI, 115161. 5) Vgl. nermudu von emidu,

6) Delitzscb^ Hwh. S. 90b, Hie Bodeutung „sicb messen" liegt indes

nicbt darin; das „Sicbtreffen“ kann sowobl im feindlicben, als aucb im freund-

lichen Sinne gemeint sein; vgl. fUr letzteres CT. VI, 19bj £5. 11; OLZ, 1^11 ^

203, Z. 9.

7) BYaglicb ist es mir, ob hi-Ba-as-su ide-dir Eeisner, SBH., S. 121,

Ks. 4 bierher gebSrt und wie es zu interpretieren ist. l?iir eine Verbindung

mit unserem ed^ru spricbt das Sumeiiscbe (SAI. 7573), dagegen aber die Be-

deutung. 8) Religion II, 602. 9) Bahyloniaca VI, 1, S. 6, Anm,
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yon adir sei. Aber fiir derartige Abkfeungen von Fermansivformen,

wie ja addr eine ist, fehlt es durchans an Beispiekn. Bezold^)
endlicb iibersetzt ^sein reobtes Horn scMiipfte in den Himmel hinein*.

Diese tTbersetzung beanstandet Weidner^) und andert sie in ,ist

5 . , . sein reobtes Horn durcb 6ew5lk^) verbiillt". Aucb bier erklart

er dirat als Fern, zu dir^), Diese Auffassung griindet sich anf den

Kommentar znr Stelle (TbR. 43
,
Rs. Iff.)' imitti-m

di-rai M ihbu-u-ni ina ^a-me-e i-^al4u-up-ma la in-na^mar (^)

DIR dilr ]ia-la-pwH kar-ni ^sein reobtes Horn bat den Himmel .

.

10 (ist das,) was man sagt: es scbldpft in den Himmel und wird(?)

desbalb nicbt geseben.“ Es folgt die lexikaliscbe Hotiz ^DIE (Aus-

spiracbe dir) == bineinscbliipfen vom Horn.® Hierans ergibt sicb,

daJB dirat — ina samt iliallup ist, dafi also Bezold’s
trbersetznng durobaus ricbtig ist; es ergibt sicb aber nocb nicbt

15 daraus, dab ein Adjektiv dir als sumeriscbes Lebnwort anfzufassen

sei. Denb was der gelebrte Kommentator als seine spracbwissen-

scbaftlicbe Meinung bier zum Besten gibt, ist docb wobl bente fiir

uns kaum mebr verbindlicb, sofern unsere sonstigen Kenntnisse der

Tbeorie des Babyloniers widersprecben. Wo aber gibt es in der

20 ganzen KCilscbriftlLteratur ein dem Sumerischen entlebntes Adjektiv,

das nacb akkadisober Art flekiiert und sogar als Verbaladjektiv

gebraucbt werden kann ? Obne den Kommentar wEre aucb eine

solcbe Meinung kaum geSnbert worden und man batte sicb bemtibt,

das Wort aus dem Akkadiscben zu erkl&ren. TJnd in der Tat zeigt

25 dieses scbeinbar unakkadiscbe dir% fern, dirai eine ecbtsemitiscbe

Form. Da niimlicb der Plural diri-a lautet®), muB der Singular

dirH Oder derd iauten. Das kann sebr wobl ein Verbaladjektiv

(part, perf.) eiiier Wurzel 3>‘m’) sein mit der Bedeutuug „als Decke

Oder -als Scblupfwinkel nebmen". Das Perraansiv bat dann die

00 Bedeutung ,als Decke (o. a.) baben". „Das Horn bat den Wolken-

bimmel als Decke “ besagt dann nicbts anderes als „es ist von

Wolken bedeckt“ ^). ^
,

1) Beidelb. Akad,, a. a. O., S. 32. 2) OLZ, 1912, Sp. 458.

3) Inwiefern dio phonctischo Sclireibimg ia-rmi-u (TliR. 43, 5) beweisen

' soil, dIkB oder Suvm hier ^Growolk** bedeute, ist mir unklar; Samd ist

dock eiufach der Nominativ, Uamt der (spfiter allerdings aucb fdr den Norn,

gebraucbte) Genetiv-Akkuaativ. Der Dabylonier brauchte ^amCi sowohl fdr

^Himmel* als aucb fELr ^Wolkenbimmel**-, vgl. ©ngl. Ira Altbabylomschen

sohelnt in der Bedeutung ^Wolkenhimmel* dor Singular SaiYiCctii gebrS^UcblicliL

gewesen au sein; Tgl. CT. V, 4, 22,

4) ihnUcb aucb Jastrow, BaBglrMdam III, 231, der fbr dkat aneb

nooh auf Oralg, RT. T, pi. 15, 1, 8 verx^eliirfe.

6) In dioser Form nirgends belogti

6) VACh., 2. Suppl. VII I, Kol. I, Iff. karndti^f^e^^iu mm€ mm„
Form ist wie ra-birum u. a. die aitero Ausspracho filr spfiteres dkd. VgL autdi

ka-pi-a = kipd nnten S. 178. 7) \'gl. arab,

8) Weidner’s ilbersatatmg trifffc also durcbaus den Sinn, obn© )ddoch

der Bedeutung der einaelnen SateteMe gerecht zu werden.
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Ein Zusammenliang zwischen idir von eAeru nnd d&^dt von
derd ist demgemHB abzulelinen^).

9 . hip€i, ^

Die Bedeutiing von Mpd^ das Sfters von den Mondhornern
ansgesagt wird, ist von Weidner^) richtig als ^abw^rts gebeugt“ 5

festgestellt worden. Im Ztisammenbang biermit ist aber auch eine

Stelle zu er5rtern, die bisber nicbt ricbtig beurteilt wox*den ist®),

namlicli VACb., Suppl. VII, 22;
^

kimma sin ina 8I.QAB 81. ha-bi-a TU ia(?)-

ab 01 ka-bi TU ha^ab 01 ku-pi 10

Hier ist eine Verbindung des Zeicbens TU mit ka-bi’^a scbon

aus grammatiscben Grunden nnmdglicb; ka-bi-a-pi wQ-re eine TJnfom.

,

Ben Seblfissel znm Ter^^dnis bietet K. 40, 11, 39 (OT. XII, 46),

T'U^.Ol als Ideogl^amm fur hi-pu-u gebraneht ist^). Es lie^

also Ancb an nnserer Stelle dieses Yerbum vor. Man trenne demnacb: 15

TU-baOyah^OI= kapi
|

ITTha-ah^GI ^ku-pi%
Die Scbreibung mit Bl—pf ist als arcbaisierend zn betracbten.

So ergibt sicb, daft ka-ptra znsamraenzufassen ist. Dies ist

aber ein fem. Plural. Deswegen diirfte kein Zweifel sein, daB nicbt

karan sondern karndti^^^^-m'^) zu lesen ist, eine Emen- 20

dation, die als sebr leicbt gelten kann.

Die meines Wissens in astrologisoben Texten sonst nicbt nacb-

weisbare Form kupi stebt natiiidicb fbr Tmppi und ist Permansiv
des Intensivstammes. Zur Form vergleiebe man das bekannte ku-vi

,lnirz“. Es verbalt sicb zu kapi^ das natnrlicb nur eine Neben- 26

form von kipi ist®), vs^ie etwa edda zti udduda%

1) Nicbt zum semitischen derd gebSrt jedenfalls jenes di-ri, das sicb auf
Schaltung bezieht; s. Behrens, Bri&fe, S. 69 If.; Landsberger, AJSL. SO, 266.
Unsicher ist endlich die Bedeutung von di'H in BA. 67,21—^23; vgl. dasin

Bahyloniaca HI, 232 2
. 2) OLZ. 1912, Sp. 457.

8) Vgl. Bezold, Sitzungsh. 1911, 7, S. 26, Anm. 1 und Virolleand
in.der TJinschrift des Tertes.

4) Allerdings mit dem Zusatz ha-an tuppi.

6) Die sumerische passive Verbalform mit ha-ah ist gewShlt, um die

passive Bedeutung des bier vorliegenden part. perf. hipd zum Ausdruek zu bringen.

6) Nioht ivmiltiX Vgl. phonetisches Mumihi neben imittu z. B. OT*
XXXm, 30: 10; AJSL. XXX, S. 60, Its. 5; CT. V, 4, 18. 21 u, 6.

7) VielMcht ist statt kamdtim>ei.^u trota des Piuralzeiehens MBS hieit

und in ahnlichen Milen die Dualform ImmdSu zu lesen.

8) Wie lakd undi IdpU u. a.

9) 55u diesen Ausdrb-cken vgl. besanders Bezold’s Ausfiilirungen, ^ a. 0.
S. 28fl. Indes ist zu beab^ken, dafi statt iddid natfirlich (Fem. d;^
Perm, des Grundstammes) zu lesen ist. Dasselbe Versehen auch bei ViroH^eattd
in der Urasohrift der hetrefihnden Stelleu. Das PrSteritum ist das mit
jWUrde scharf (spitz) “ oder „trat scharf hervor* zu bhersetzen ist itn Gegbnsatz
m „ist (war) scharf* (VACh., Suppl, VIU, 9. 11 Suppl II, 20. 22);
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10. ittentu*

Haufig begegnet folgendes Omen:

himma si% mmas ih-^-dam-ma ztii-iu •

^Wenn der Mond die Sonne erreicbt nnd dann mit ibr . . .

5 Bs bandelt sicb, wie VACh., Sm III, 51 zeigt, nm Erscheintingen

bei Eintritt des Vollmonds am 14. Monatstage. Neben der Scbrei-

bung findet sicb aucb it-Un-tu^)

,

ganz selten

tind it- tin-turn (lies zt-tin-tu)^). Ganz far sicb stebt die Scbreibung

.] ,
die einmal begegnet®) und bereits yon Thompson

10 zn it-te-m-[tu] erg^nzt worden ist. Beaebtenswert ist es, da6 in

alien diesen Fallen — von dem einmaligen abgeseben —
stets Plnralform zn steben scbeint, obwobl das Subjekt (sin) ein

Singular ist. Nun findet sicb aucb das Omen

§umma sin u samas it-tin-tu-ii^)

16 ^Wenn Mond und Sonne . . . . en.“

AbnEcb lautet TbR. 265 A, 6:

sin ^<xm€i§ ihMdam-ma it-tin-ta-u

nWexin der Mond die Sonne erreicbt und sie (beide) . . . en“.

Wie das letite Omen zeigt, ist es stets dieselbe Erscbeinung,

20 nur daB entweder gesagt wird j,der Mond ittintu mit der Sonne

“

Oder „Mond und Sonne ittintu!^. Es bandelt sicb also um eine

Tatigkeit, die Sonne und Mond gleicbzeitig ausfiibren’). Bei den

letzten Beispielen Mit das lange H am Ende auf, das unzweideutig

beweist, dab der letzte Radikal der Wurzel ein scbwacber
25 ist. Damit scheidet eine Ableitung von von vornberein als

unricbtig aus. Aucb die Bedeutung von enMu (oder andtu)

^scbwacb (bes. licbtscbwacb) werden^^) spricht dagegen, da ittintu^

wie bereits J as trow geseben bat^®), aucb vom Hunde ausgesagt

wird, wo man mit einer soleber Bedeutung jnicbt auskommt. Die
20 betreffende Stelle (K. 217 = DA. 103, 6) lautet:

§umma halbu itU-su ii-te-en-tu

„Wenn der Hand mit ibm^^) ®

1) VACli., III, 5U ThR. 124, 1; 184, 1 u. 6.

2]

| TbR. 186, 7; VACh., 2. SuppL HI, 41. 3) ThR. 154, 8.

4), tbR. 138 A, 4. 5) ThR. 188, Es, 1. 6) ThR. 124, 4.
' 7) At«h ym Venus aud Jupitea* sagt man dasselbe aus; s. VACh,, 2, Sup2'>L

till, 8: "kMic^diU-hat ikhudam-ma it-tin-tu-ii. Vgl.

ferner VACh., X^ktar %X, 88. 84. 87.

8) Thompson II, 118; cf. Kugler, Sternh. II, 67; Jastrow, ReL
II, 468® (spfiter S. 789® gibt J, der Ableitung von emvdu den Vorzug); Weidner,
BA. VIII, 4, S. 75.

9) Gegensatz ha'idu ThR. 232, Rs, 3; 167, Rs. 10 (vgi. mit 7) u, 6,

10) JleL II, 789®.

11) =: dem Herrn.
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Man liat hier an eine Ableitung von em%du gedacht^); abei'-

dagegen spricbt sowobl die Form, die — wie oben gezeigt — auf

einen scbwacben Endradikal weist, als auch die Bedeutnng^). In

dem betreffenden Texte wird Yon Bewegungen der Hunde . ihrem

Herrn gegeniiber geredet: der Hund springt^) Yor ihn bin, stellt 5

sicb Yor ihn bin^), springt vor ibm auf^) und zttentu mit ibm.

Das kann nacb dem, was wir oben iiber Sonne und Mond bemerkten,

nur bedeuten
,
daB er dasselbe tut wie der Herr

,
also wobl „gebt

ftirbaB“ 0. a. Jedenfalls muB es ein Verb der Bewegung sein, und
das paBt aucb fiir Sonne und Mond sebr gut®). 10

Was die Wurzel Yon itientu betrifft, so sind zwei Mbglicb-

keiten : entweder liegt eine Yierradikalige Wurzel '^) Yor oder eine

dreiradikalige nns. Icb mocbte der zweiten Moglicbkeit den Vor-
zug geben, teils weil Yierradikalige Wurzeln YerbaltnismaBig selten

sind, teils weil ein Verb nifU (netH) belegt ist®). Sein Ideogramm 15

21 (sonst meist tebU) weist gleichfalls auf ein Verb der Bewegung.
Es liegt dann der Nt-Stamm (wie ittanpah u. a.) Yor. Lexikaliscb

ware demnaob zu bucben:
netH G „sicb aufmacben“ : ZI

;
Nt „furbaB , rubig dabingehen*

(you HimmelskcJrpem und Tieren gesagt). 20

1) Boissier, Choix S. 31; Hunger, Tieromina S. 91®; Jastrow, Bel,
ir, 789®.

^

'

2) emedu (G-rundbed. „anlegen“) heiiSt im N-Stamm anlegen®, bes.

„zusammenkommen* (freundlich und feindlich).

3) i-sur, nicht z-iur (Boissier, Hunger), von edru.

4) nicht i-mid (Hunger) trotz DA. 67, 20; 107, 2: hier liegt nSni-

Hch nicht vor. Demnach ist auch Hunger, S. 159 zu verbessern.

5) Wohl = an ihm empor.

6) Also etwa «ruhig dahinziehen^.

7) Fiir das auslautende u vgl. tmnu, ijidu,, itbu^ izku u. a. (= 3. sing.).

8) VR. 16, 38 g. h = Delitzsch, Hwb, 487.
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Magische Himde.

Von

Brono Meissner.

Tm British Museum befinden sich funf, ziemlich roh gearbeifete

Hunde aus Terrakotta, die an der Seite eine assyriscbe Inscbrift

tragen (-vereffentlicht Photogr. Mansell Nr. 667). Der Text des

einen lautet : ka-sid cd-hi— der FSlnger der Feinde, der des andern

:

5 si'kub Qcif~Ti~s'vii ““ der Beifier seiner Gegner. Die Inschrilten

auf den drei andem Hunden sind undeutlicb oder ergeben keinen

recbten Sinn. Im Guide of the babyL and assyr. Antiq. S. 48

werden diese Hunde als clay models of A^urbanipaJs hunting dogs

erklart, und Streck, Assurb. LIV stimmt dieser Ansicht bei. IJn-

10 m6glich ist diese Erklarung an und fhr sich nicbt; denn nattirlioh

werden Assurbanipals Kunstler, die die wundervollen Jagddoggen

modellierten (vgl. Meissner, Plastik 141), erst Studien nach der

Natur gemacht haben, und auch sonst wjrd der Hund in der baby-

loniseh-assyrischen Kunst hautig in Relief wie in Freiplastik dar-

ts westeUt^). Aber es spricht doch auch mancberlei dagegen. Ganz

abwesehen davon, dafi die rundplastischen Terrakottenhunde nicht

gut als Modelle fiir diese Reliefs dienen konnten, sind sie im Gegen-

satz zu andern uns erbaltenen Tonmodellen (z. B. Br. Mus. 98^11

im Guide 222 eine Vorlage fur Assurbanipals Ldwenjagdreliefe

:

so Koldewey, Die Tempel von Babyl., Bi. 6, Abb. 53. 58) so roh

auso'efuhrt, dafi sie dem Kunstler nicht gut als VorbUd dienen

koimten, sohliefiHch sieht man nicht ein, weshalb die Modelle ^ine

Inscbrift tragen, die den ausgefiihrten Exemplaxen fehlt.

Da das ganze Leben der Babylonier durcb itoen finstei-en Aber-

*5- glauben in tiefeter Weise bceinflnfit war, und wir wissen, dafi auch

sonst TierbEder in der Religion eine Bolle spielten, wird die Ver-

wendung der Tonhunde im Kultus und der Zauberei ebenfalls von

1) loh srinnere Mer nur an den auf einem Petsclmft aus Babylon dar-

rostellten Hund (M0OG. 88. 18) und an den Mann mit Dogge auf eiuOT Ton-

tafel (Meissner, PlasiU: 86). Von Prqiplastiken ist besonders der Steattwund

des Sumu-ilu (Meissner a. a. 0. 57) und ein sitzeiider Hund aus B«>nze, «
Babylon gefiinden (SIDOG. U,, 27), an nennen. Wio. die von Snrgon (Thureau-

D an gin, 8>a« camp, de Sargon. Z. 871) nnter der Beute von Mnsasir auf^Iton

Sehilde mit wutonden HundskSpfen in der Mittc aussahen, zeigt uns sem Belief

Botta, Mom. II, 141.
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Tornberein als moglicb erscbeinen. Um aber ihre Funktionen naber

zu bestimmen, wird es notwendig sein, in der Literatur Umscbau
zn balten, um die Stellung des Hundes in der babyloniscben Eeligion

und Mytbologie zu bestimmen.

Unter den elf Helfern, die die bose Tiamat sicb neben ihrem 5

Bublen Kingu erscbafft, werden aucb ur-idimint, d. i. wutende Hunde
(Enuma elis I, 22) erwabnt, die dann aucb spater nocb in Be-

scbworungstexten (z. B. Ebeling, Assur, Nr. 30, 7, einem Duplikat

der acbten Surpu-Tafel) mit der andern Brut zusammen erscbeinen. «

Der Konig Agukakrime (Kol. IV, 53) lieB alle diese Urweltungebeuer, lo

darunter aucb den „wutenden Hund^, uridimmu, auf den Txiren

des von ibm restaurierten Tempels Esagila bildlicb darstellen. Leider

sind wir nicbt in der Lage, uns ein genaues Bild dieses Fabeltieres

zu macben. Nacb Berossus (s. KAT.® 489) baben in der Drzeit

allerlei Fabelwesen
,

unter anderen aucb „Hunde mit vier Leibem 15

und binten FisebsebwS-nzen“ {%vvag zstQcc(}Cog.cctovg

,

tmv g.BQcbv exovtccg) gelebt; mdglicb, daB die Babylonier

sicb den uridimmu so voi^stellten
,

moglicb aucb, daB die ver-

•scbieden gestalteten Damonen mit Menscbenleibeim und Hundskopfen

{vgl. z. B. Meissner, Plastik 149) mebr dem xiridimmu-lLj)^ ent- ao

spracben. Jedenfalls ist es nicbt sebr wabrscbeinlicb
,
daB unsere

Terrakottabunde den uridimimi der Vorzeit darstellen sollten.

Die Bemerkung im Irramytbus (Jensen, KB. VI, 1, 60, 13),

daB pdem Irra die Miene“ oder „das Gesicbt eines Hundes“ {zi-im

hal-ii) resp. „Lowen {zi-im lab-bi)^) gemacbt wurde", ist zu un- 25

sicber, um irgendwelcbe Scbliisse daraus zieben zu kdnnen.

Dagegen ist es sicber, daB verscbiedene Gotten Hunde in ibrem

Gefolge batten. Unter dem Hofstaat des Marduk werden (CT. XXIV,
16,19ff.

;

28, 74f.) aucb seine vier Hunde TJk-ku-mu^Suk-lcu-lu

(Var. Su'lukykudm)
,
Ik-M-da und U^te-bu aufgezablt, andern so

GOttern zugeborige Hunde werden Ebeling, Assur, Nr. 54 in einem

nicbt deutlicb ei'kennbaren Zusammenbange vereinigt:

ur (dmgir)Endil-‘ld-ge

kal’bu iz-zu {il)E'nlil

ur z'il'kud-da {dingir)En‘ki-ga'ge ss

kal'bu mu-na-si-hu sa {il)E-a

ur-mak {dingir)Dam-gal-nan-na-ki

ni e-sii sa {il)Dam-kbna
ur mud dub’duh{dingir)Em-ezm‘^yna-ki

habbu ta-bi-ik dami sa (il)Nm-ezen 4=0

ur mud nak-nak {dingir)Nin-d{n‘U[g'‘ga’ge\

\kalybu sa-[tuyu'^*) dami Sa (fl)Ein’din'Ug

1) Beide Lesungen sind mogUch.

2) So wird vielleiclit wegen der Erweiterungssilbe na gelesen werden
mtissen anstatt JNin-sar\ vgl. Deimel, Pantheon 218.

3) So ist natiirlich zu ergtozen.

Zeitsohr. der B. Morgenl. Qes. Bd, 78 (1919j. 12
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[ur ] (dmgzr)Nm’a-zu-ge{!)

[kal-bu . , , §a ia (^7) ff =
Der wiitende Htind des Enlil, der beifiende Hund des Ea, der Ldwe
der Damkina, der blutvergiefiende Hund der Nin-ezen (?), der blut-

5 trinkende Hund der Hin-din-ugga, der [Hund] der Hin-azu^)*

Diejenige Gottbeit aber, deren stSndiger Begleiter der Hund
war, und der sie geradezu als Emblem reprasentierte, war die Heil-

gdttin Gula. Hie auf den Grenzsteinen so bEufig abgebildete, auf
einem Tbrone sitzende Gdttin, neben der ein Hund bockt, ist, wie

10 die Beiscbriften einwandfrei zeigen, die GSttin Gula; vgl. Frank,
Bilder 40. Audi in einem Bitual (King, Oat. Suppl. 1746) wird
der Hund der Gula erw§,hnt. Haber deponiert aucb Nebukadnezar
beim Gulatempel Esabad (Lang don, Heubab. KOnigsinscbr. 164,
VI, 20 ff.) ^zwei goldene Hunde, zwei silberne Hunde, zwei bronzene

15 Hunde, deren Glieder stark, deren KSrpermaBe gewicbtig waren^
im Erdboden an den Toren. Aucb die mit der Gula eng verwandte,

wobl nur eine andere Erscbeinungsform reprbsentierende Gdttin Nin-

karrak (Tgl. Deimel, a. a. 0,213) batte enge Beziebungen zum
Hunde. Als Nebukadnezar (vgl. Langdon, a. a. 0. 110, III, 40 ff.)

ao ihren Tempel E-ulla in Sippar restaurieren wolJtc, fand er die alte

Grundungsurkunde raerkwurdiger Weise nicht auf einem Zjlinder,

sondern auf einem Terrakottahunde gescbrieben vor. ScblieBlicb

wird es aucb kein Zufall sein, da6 Abba-dugga (Tbureau-Hangin,
SAK. 208, 3) fur das Leben des Kdnigs Sumu-ilu der Gottin Hin-

as Isin, d. i. der Gula einen scbdnen Hund aus Steatit weibt; es war
eben ibr Lieblingstier.

Unter diesen Umstanden ist es wobl moglicb, daB ahnlicb wie
der eben erwabnte Steatitbund aucb der in Babylon gefundene

sitzende Bronzebund (MDOG. 44, 27) aus den Fundamenten eines

»o Guktempels stammt oder ein Weihgesebenk aus ihrem Tempel
reprasentiert®). Ob aber aucb unsere assyriscben Terrakottabunde

demselben Zwecke gedient baben, ez'scheint mir doeb noob zweifel-

baft, nicbt sowobl wegen ibrer roben Ausfdbrung, well solcbe Idole

meist scblecbt gearbeitet sind, als wegen ibrer kurzen apotrop^ischen
35 Inscbriften, die sicb auf solcben Gegensteden in dieser Form sonst

nicbt finden^).

ledeuMls stebt es sicber fest, dafi (aucb mit Inscbriften ver-

1) D&r Ilund soli aueh den Hsmmiem bexUg gewesen sein, liat daher
vlelleicht aneli S5U Sin in Beziehiingen gestanden

;
vgl. Zimmern, Koldeke-

Festscbrift 963.

2) warden nnter den 0eschenken Tuschratta’s an Ame-
nophls in (KnndtJson, Anaama 176, IV, 9f.) auch „5 Hunde aus Gold, 6 Sekel
an Gewicht, und 6 Hunde aus SUber, 6 Sekel an Gewicht** erwahnt. Was sollen

bier die Hunde unter lauter Kleidem und' HausgerSt?

3) Die Inscbriften auf den Papsukkalmauncben und den Gelern aus den
Torfcapsein haben doch einen ganz andern Cbarakter.
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sehene) Hunde aucli in der Magie Yielfache Verwendung fanden,

Zwar ist es in der durch die Zeile IV E. 25, Kol. IV, 57 a erklarten

BescliwSrung
:
,Bescliw6rung, um mittels eines Hundes einem Gotte

den Mund zu dffnen" (Zimmern, Eoldeke-Pestschrift 962)^) niclit

klar, ob es sicb dabei um einen wirMichen Hund Oder ein Bildnis 5

bandelt, well weder in der Bescbworung, nocb in dem darauf folgen*

den Ritual ein Hund erwabnt wird. Aucb wenn es Maldu V, 46 ff.

(ed. Tallqvist) in einem Zauber gegen die Hexe beiBt: „I)ie H^xe
und die Zauberin, mitten an die Hunde mdge man binden ibre Kopf-

binde(?), mitten an ibre Kopfbinde(?) m6ge man Hunde binden, lo

und uber sie soli man eine Haeke binden", besteht dieselbe Scbwierig-

keit der Entscbeidung, ob lebendige oder nacbgebildete Hunde ge-

meint seien
;
ebenso Maklu VIII, 80, ob die Speisen fur die Bilder

des Zauberers und der Zauberin veritabeln Hunden gegeben wei’den

sollen. Ebenso l^t sicb keine sicbere Entscbeidung gewinnen bei i5

den Bescbworungen der kindermordenden Labartu. Neben ibr Yor

den Kranken bingesetztes Bild stellt man Brot, eine Scbale mit

Brunnenwasser und aucb einen scbwarzen Hund (Mybrman, ZA.
XVI, 154, 14 f.), um die DUmonin in diese ibr begebrenswerten Dinge
hinuberzulocken (Aage Scbmidt, Entw. der Eel. 113). Bei einem go

anderen Labartu-Zauber (Mybrman a. a. 0. 172, 45 ff.) wird diese

Damonin in ein kleines Segelscbiff gesetzt und dann vier Hunde,
zwei weiBe und zwei scbwai'ze, zu ibr bineingebracbt.

Wabrend an alien diesen Stellen jeden falls nicbt • direkt gesagt

ist, was fiir Hunde bier benutzt werden, scblieBen zwei Yon Ebe~ 25

ling, Keilschi'ifttexte aus Assui’ rel. Inbalts publizierte Texte

alien Zweifel an der Verwendung you Hundestatuetten in der

Magie aus.

Der erste Yon ibnen (Nr. 26) ^) entbalt eine Bescbworung gegen
Yerscbiedene Krankbeiten. Naeb der eigentlicben Bescbworung folgt so

das Ritual (Rs. 2—9 ff.)

:

o) ur-idim {is)eiriini ep-vs'ma rikis kurdsi tu^akk-ok

10) .... kaspi ina kip-pat Jiurdsi tala-mi {aban) Jml[dlu\ (aban)

KA-MI tusakk-{ak ina mu\li-]ii ta^ak-an

11) [en] {dingir^Asar-ri me-m sil erim-ma nig-na-a bar-bar 35

[me-en (?)]

is) Upiu an-ni-tu ina eli ur-idim tasat-ar —
9) Maebe einen „wutenden Hund" aus Zedernbolz und leg ibn mit

goldenen Eaden aus,

no) [die Happen (?)] ®) aus Silber fasse mit goldenen Rundungen ein, ^0

inkrustiere ibn mit hildlu-^imi und scbwarzem KA-Stein,

1) Zimmern, a. a. O., denkt an ein Hunde op ferj das ist gewid keine
notwendige Annahme.

2)
Vgl, dazu die tJbersetzung Ebeling’s in der iUDMG-. 69, 96 ff. und

meine Bemerkungen ebenda 413 f.

3) Ich glaube, daS diese Hundestatuette mit Ihnliclien lappenfSrmigen

12
*‘
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11) und [die Beschworung]
:
„Mardiik bin ieb, der den Feind ver-

treibtj der die Macbenschaften auflSst, [bin ich (?)]“,

12) diese BescbwSrung sollst dn auf den ^wutenden Hnnd^ scbreiben ^).

Axis den Handlnngen der Hunde wurden natiirlicb wie ancb

5 ans denen anderer Tiere Omina abgeleitet. Fast immer gait es als

bSses Vorzeicben, wenn ein Hand einen Menscben anpiMe (Boissier,

DA. 103
,
10 £):

10) Wenn ein weifier Hund jemanden anpiBt, wird ibn Not erfassen.

11) Wenn ein scbwarzer Hund jemanden anpiBt, wird Krankbeit

10 ibn ei-fassen.
^

12) Wenn ein brauner Hund jemanden anpiBt, wird er sicb freuen (?).

13) Wenn ein Hund das Bett jemandes anpiBt, wird scbwierige

Krankbeit ibn erfassen.

14) Wenn ein Hund den Stubl jemandes anpiBt, wird er in Not
15 geraten (er wird seine Frau, resp. Kinder verlieren).

15) Wenn ein Hund den Tiseb jemandes anpiBt, ist sein Gott mit

ibm erziirnt.

Hm solcbes Tom Hunde yeranlaBte TJnbeil Qumun halbi\ vgl.

Eb eling, a. 0 . Nr. 64
,

1 ), speziell wenn er einen Menscben
so angepiBt bat ([fea?]5ie mmU Sindti-su is-lu-Jm-an-ni- ib. Rs. 8) zu

yerbindern, muBten nun GegenmaBregeln ergriffen werden (ib. Z. 14)
^)

:

14) kalba fiti

15) {is)er{na ina kikldi-su tasak^an samno ana TtH~[su ta^apak^

to) 6‘zpdt emz tulahhas-au sap-pi atdni^) te[le-ki-ma\

26 17) ina zihhati-su tasak-an ina kiMd ndri ana pan {il)8amas

al)[ra^) tukan}

18) 12 aMl kundH tar-kas suluppu sasku [taMpakil^)

i§) miris dispi liemMi tasak-an

20) (cfiMr) ptha^) tuk-an 2 (d{kdr)NIG-TA(^y[KIL\ hmmna
so 21) iamaUd-ma tcb^ak-an nidnakka burdki takak-an

22) kurunna tana-ki amMa ^ua-tu tu-^ak-ma-su-ma

28) salmu ^ua-tu tana-^i-ma ki-a-am takabi —
lakrustationeii verziert war, wie der mensclienkdpfige Stier bei Heuzey, Cat.

287, Nr. 126.

1) Das Kitual wird noch waiter fortgesetzt. Der ausfUhrende Siibnepriester

sol die Statuette des Hundes erbeben and die Beschwdrung, die auf ihr ge-

sbhrieben Ist, [siebenmal] vor dem Altar (?) des Marduk, siebenmal vor dem Altar

der jSrttV apreobeTi, [zwiscben] beide Opsferzurdstungen treten und dann noch
ein Gebet an den Eiuid richten; vgl. die Bearbeitung Ebeling’s ZDMG. 69, 102,

2) YgX neu^dings Bbeling’s Bearbeitung des Textos in MVAG. XXI, 17lf.

8) 25ttr L^nng des unsicheren ^Seicbens und ErgSnzung des Verbums vgl.

Myhrman, JZA. XVl, 176, 55, 58*, Ebeling liest etwas anders.

4) Zur Aussprache ahru far GLQAB s. Ebeling, ZDMG. 69, 103.

5) Zur Erglhizung vgl. z, B. Ebeling, Assur, Nr, 26, Es. 14.

6) Zur Aussprache vgl. SAI. 9988.
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14) Einen Hand von Ton [sollst dn machen],

15) ein Stiick Zedernlaolz an seinen Hals tun, Ol auf [seinen] Kopf
[scMtten (?)],

If]) mit Ziegenwolle ihn bekleiden, einen Kinnbacken (?) '‘^) einer

Eselin (?) ne[hmen] 5

17) und an seinen Sckwanz legen. Dann sollst du am FluBufer

Yor dem Sonnengott einen Al[tar(?) aufstellen],

is) 12 Emmerbrote berricbten, Battelfein(?)mehl [ausscbiitten],

19) ein Mus von Honig und Butter binstellen,

20) ein jdzgw-GefaB aufstellen, 2 Gefasse mit Rauscbtrank 10

21 fuilen, aufstellen und ein Raucherbecken mit Zypressenparfiim

aufstellen.

22) Den Rauscbtrank sollst du ausgieBen, diesen Mann sollst du nieder-

knien lassen,

23) dieses Bild (des Hundes) sollst du bochheben und Mgender- is

mafien spreoben (es folgt dann eine Hymne an den Sonnengott).

In diesen beiden letzten Stellen ist also expressis verbis gesagt,

dafi Hunde aus Holz Oder Terrakotta mit (oder obne) Inscbriften

in der Magie verwendet wurden, um Zauber zu vei-anlassen oder

Zauber zu brecben. Daber werden aucb die Terrakottabunde des 20

British Museum nicbt Modelle fur Assurbanipals Jagdbunde, sondern

magiscbe Hunde sein^).

Von dieser Erkenntnis ausgehend mochte icb aucb andern Tier-

liguren, die uns erbalten sind,^ eine ilbnlicbe Verwendung in der

Magie zusprecben, besonders wenn aucb literariscbe Hacbweise diese 25

Yermutung erbarten.

Ebeling, Assur, Nr. 62 ist ein merkwurdiger Text mit der

Anweisung, wie man einen erzbrnten Mann wieder versSbnen kSnne
{ana zi-na-a ana sald-me), Nacb einer Bescbworung folgt das

Ritual Rs. Z. 2 ff. : so

2) alpa sa tUi tepp-v^

i‘>) rikis nabdsi

4) ina pi-z-^u ia-rah-kas

6) salam-su §a titi tepp-u^

6) ina naglabi §umMi-su tasatar s5

7) iu-sar-hah-^u

s) riksa ina hdtd~su fu-sa-a^bat-su

d) iipta 7’'§u ana elz-\su\ tama-nu

10) i-na bit H e-[Za(?)]-mw-^s

1) sappu ist wohl ein doppelt vorhandener Ko’rperteil des Kopfes(?)5
Holma, Kdrpert, 160; OLZ. 1914, 21. Die Bedeutung ist erraten. Ebeling
iibersetzt „Schweif“; aber der Korperteil scbeint doppelt vorhanden zu sein.

2) Jastrow, Eel, II, 788 war der richtigen Deutung ganz nahe gekommen,
dock sind diese Hunde keine eigentlichen Dkmonen, sondern magiscbe Werkzeuge,

3) Durcb diese Stella wird die Vermtitung von Thnreau-Dangin,
camp, de Sargon 6 fur bitballu vielmehr zu lesen, best&tigt.
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11) ia’kan-na-[q]n

12) aS’hU'bi’tn alpi ta§ah-cm

is) ak-ta-na-an-ha ina 6-Za(?)

14) takabi-ma ina ndri

6 15) te-tim-miT-ma isal4m —
2) Ein Rind aus Ton sollst du machen,

s) ein Band von roter Wolle

4 sollst an sein Manl binden.

5) Dann sollst du sein (des Erzumten) Bild machen,
10 e) seinen Namen auf seine linke Weiche schreiben,

. 7) ihn rittlings auf ihm (dem Rinde) reiten lassen

s) und ihn ein Band in seinen HSuden (als Zugel) halten lassen.

9) Die Beschwiirang sollst du siebenmal iiber ihm (det Statuette)

rezitieren.

15 10) Im Hause der ....
11) sollst dn zudecken(?).

^

12) Einen RindshScker sollst du machen.
is) „Ich liabe dich im Hause (?) des .... zugedeckt (?)“,

14} sollst du siebebmal sagen, und (es) (das Bild?) im Flusse

20 15) verscharreUy dann wird er (der Erzumte) sich wieder versOhnen.

Danach vmrden also auch Terrako.ttarinder zu magischen Zwecken
gebraucht. Ob hiemach die bekannten steiuemen Stierfigutinen

(Meissner, Plastik 48; 55) auch magische Bedeutung haben, mag
noch unsicher erscheinen, obwohl mancherlei (vgl. z. B. die Bolzen

25 zur Aufstellung) darauf deutetj dafi es Votivfiguren waren. Aber der
Terrakottatorso eines Rindes aus Assur (MDOG. 28, 26), der g,hn-,

lich, wie unser eben behandeltes Ritual es verlangt, den Namen
seines Besitzers : alpu M d. i. wohl Adad tragt, wind

sidier als magischer Stier anzusprechen sein.

1) wird TYOlil narcdi Z. 10 za leseu sein.
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Zum 'Gedaehtnis Ernst Windisch’s

(4. Septembei’ 1844 — 30, Oktober 1918)>)

I.

Erinnerungsworte an Ernst Windiseh

im Auftrage der philosopbiscben Fakultat der

Universitat Leipzig an der Babre gesprocben

von

f Max Forster.
I

In tiefer Trauer stebt die pbilosopbiscbe Fakultiit an der Babre

ibres bocbgescbatzten iind allverebrten Mitgliedes, des Vertreters

der indiscben nnd keltiscben Pbilologie, der 43 Jabre lang an unserer

Alma Mater gelebrt bat. Ancb die Gesamtuniversitat, die ibm im
Jabre 1895 ihr bocbstes Ebrenamt, das Bektorat, anvertraut batte, 5

stimmt in diese Trauer mit ein. GebOrte docb Ernst Windiscb zu

^jenen Mannern, denen Leipzig den Euf einer der bervorragendsten

Bbilologen-Universitaten in erster Linie zu verdanken bat. TJnd

selbst das Ausland, dessen gelebrte KOrperscbaffcen in Frankreich,

England, Irland und Amerika sicb friib beeiit baben, ibm ibre wissen- lo

scbaftlicbe Anerkennung zu bezeugen, wird von seinem Tode nicbt

obne Anteilnabme Kunde erbalten.

In seinen aufieren Lebensscbicksalen wurzelte Ernst Windiscb^)

ganz und gar in dem beimiscben sacbsiscben Boden. Geboren 1844
in Dresden als Sobn eines Lebrers, bat er bier in Leipzig seine i5

ganze wissenscbaftlicbe Ausbildung genossen, bier sicb 25jM,brig

babilitiert (1869) und seitdem — mit je dreijabriger Unterbrecbung

in Heidelberg und Strafiburg — bier seine ganze akademiscbe Lauf-

babn vollbraobt. Dem kaum 27jabrigen iibertrug man bier ein

Extraordinariat (1871), nacbdem er eine Berufung naeb Bombay in so

Indien abgelebnt batte. Im folgenden Jabre scbon ging er als

Ordinarius nacb Heidelberg (1872—75), um von dort tiber StraB-

burg 1877 als Nacbfolger seines Lebrers Hermann Brockbaus an die

beimiscbe Hocbscbule zuriickzukebren. Ein stilles, soblicbtes, aber

1) Das dieser GedSchtnissclirift boigegebene Bild unsers teuren Ehrenmit-
gliedes und Vorstandsmitgliedes Ernst Windiseh stammt von einer im Jabre 1904
gemaebten Aufnabme.
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arbeitsreiches, echt deutscbes Gelehrtenleben war ibm bier bescbieden,

voll von auBerem und innerem Sonnenschein, reich iiberstrablt yon
stillem Familiengluck nnd warmer Anerkennung und Ereundscbaft.

Und so reicb war dieses Gluck seiner Seele, dafi selbst jene tuckische

5 Krankheit, welcbe scbon seine krEftigsten Mannesjabre iiberscbattete,

nicbt seinen Lebensmut und seine Arbeitsfreudigkeit zu brecben

yermocbte
;
so reicb, daB er mit staunenswertem Starkmut dem tiefen

seelischen Leid entgegentreten konnte, welcbes dieser Krieg auf ibn

geladen, — dieser Krieg, der gerade seine tief-ireniscbe ISTatur

10 doppelt scbwer bedriickte. So ward es ibm vergQnnt, bis zum
letzten Abend am Scbreibtiscb bei aeiner Arbeit auszubarren, bis ein

sanfter Tod im Scblaf ibm die Feder fiir immer aus der Hand nabm.
Seine wissenscbaftlicbe Laufbabn war durcb sacblicbe wie person

-

licbe Anregungen bestimmt worden. Cm klassische Philologie zu
16 studieren batte er die Universit^t bezogen

; und er bat aus ibr^ucb
nocb seine Doktorarbeit fiber die bomeriscben Hymnen entnommen.
Aber die groBen Entdeckungen Franz Bopp’s batten solcben Glanz

auf die vergieicbende Spyacbwissensobaft geworfen, daB damals aucb
der kla^sisAe .PMlbioge an solpben Studien nicbt yoruberzugeben

40 pflegte, zumal gerade an unserer'Tlniversitat diese Studien in Georg
Ourtius einen begeisternden Yertreter gefruiden batten. So wurde
aucb der junge Windiscb in den Bann der yergleicbenden Spracb-

wissenscbaffc gezogen. Durcb Ourtius auf die Wicbtigkeit des Alt-

indiscben als Grundlage solcber Studien bingewiesen, wandte er sicb

26 unter Brockbaus’ Leitung aucb diesem Gebiete energiscb zu. Und
wabrend eines einjlibrigen Aufentbaltes in London (1870—71), wo
er im Auftrage der engliscben Regierung an der Katalogisierung

der Sansbdtbandscbnften des India Office sicb beteiligte, nabm er

auf Anraten seines Lebrers Brockbaus aucb das Studium der keltiscben

50 Spraeben auf. So baben seine beiden Hauptlebrer
,
Ourtius mad

Brockbaus, seiner wissenscbaftlicben Arbeit fur immer
.

die ent-

scbeidende Ricbtung gegeben.

Seine wissenscbaftlicbe Persfinlicbkeit war vor allem bestimmt
durcb eine bewundemswerte Objektivitat sowobl den Tatsacben wie

«6 den Menscben gegenfiber, so daB er leicbt fremden Meinungen ge-

recbt wurde und freudig fremde Leistungen anerkannto. Damit
bingt zusammw seipe groBe Bebutsamkeit und Yorsicbt in der

Berbemebung und BeurieR des wissenscbaftlicben Tatsaclien-

materiales und in der Formulierung der daraus gezogenen Scbltisse.

40 Hierbei ging seine Gewissenhaftigkeit so weit, daB er Schwierigkeiten

und tJnsieberheiten, auf die er stieB, nie irgendwie verhiillte. ’ Diese

Bigenscbaften kamen ibm besonders zu statten in einer Wissenscbaft^

wie der keltiscben Philologie, wo dilettantiscbes Unwissen und natidt",;

nale Yoreingenomnxenbeit die Wege zur Erkenntnis allzusebr bait

46 unbewiesenen Bebauptungen yersperrt batten. Weiterbiu zeicbuete

ibn aus eine stauneuswei"te Yielseitigkeit i)
,

die ibn beftlbigte, auf

1} Diese zeigte wch ti. a. auch darin, dafi er von 1880—1902 die „Zeit
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drei verscliiedenen Wissensgebieten Bedeutendes zu leisten : der ver-

gleicbenden Spracbwissenscbaft
,

der indischen Philologie mid der

keltischen Philologie. TJnd bemei-kenswert ist dabei, daB er diese

Gebiete nicht nm* nach einer Seite bin betrieb, sondern das Sprach-

liche und Literargeschichtliche in gleicher Weise beachtete. Prei- &

lich zeigte er darin eine Nachwirkung der Romantik, — mit der

er du^^ch seinen Lehrer Brockhaus, einem Schiller der Bonner Lassen

nnd Schlegel, verkniipft war —
,
daB fiir ihn Philologie gleich-

bedeutend mit Altertumskunde war, daB er dementsprechend sein

Interesse ausschliefilich den alteren Stadien der indischen nnd kelti- lo

schen Knltnr zuwandte nnd die neneren Entwicklnngsstufen weder
zum Gegenstand eigener Porschung machte, noch auch zur Belench^

tnng des Alteren heranzog.

Wenn wir nun einen Blick auf die einzelnen Porschungsgebiete

werfen
,

so darf Polgendes gesagt werden. Auf dem Gebiete der 15

vergleichenden Sprachwissensehaft hat er sowohl in der Ponnen-
erkteung wie in der Syntax neue Wege eingeschlagen. Er zuerst

hat die riehtigen Gesichtspunkte gefunden fur eine Erklarung der

lateinischen Passiybildung nnd der Personalendungen des indogerma-

nischen Verbums^). Er gehSrte zu den ersten, die eine syntaktische 20

Erscheinung, wie das Relativum, in vergleichender
, sprachwissen-

schaftlicher Weise behandelt haben^J. AuBerst fruchtbar war seine

Theorie, wie Sprachmischung zustande koinmt, namlich nicht dui’ch

bloBe geographische Beriihrung zweier Sprachen, sondern nur da>

durch, daB ein Volk eine fremde Sprache zu Brlernen sucht und 25

dabei in seine eigene Sprache fremde Bestandteile einmischt^).

Wichtig fiir die Anschauungen von dem Entstehen einer Schrift-

sprache war sein Nachweis, daB die heilige Sprache des Buddhismus,

das Pali, zwar auf der Grundlage des indischen Maghadhl*Dialektes

aufgebant ist, aber allerhand Abschleifungen und Beimischnngen ans so

anderen Dialekten erfahren hat^).

Noch reicher und vielseitiger gestalte^te sieh seine Arbeit auf

dem Gebiete der indischen Philologie. Hier beschaftigten ihn vor

allem die altesten indischen Religionsurkunden, fur deren Betrach-

schrift der Deutschen Morgenlandischen G©sellschaft“ redigierte. Ein Bild von
soinen weiten Interessen wie von seinem groBen Erenndeskreise gibt die 1914
znm 70. Geburtstag ihm iiberreichte „ Festschrift Ebeudort hefindet sich auf

fe. 866--“380 ein fast vollstilndiges Verzeichnis seiner Schriften, zu dem noch
nachzntragen wUre: Mittheilungen aus den Akten iiber das Inner© der Pauliner

Kirche (als Manuskript gedruckt, Leipzig o. J.)
;
Brahmanischer EinfluB im Buddhis-

mus (Kuhn-Fests'chrift, 1916); Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen

Altertumskunde, I. Toil 1917. II. Teil im Lruck.
» 1) tiber die Verbalformen mit dem Charakter K im Arischon, ItaUschen

und Keltischen (Abb. s^chs. Gas. Wiss. 1887); Personalendungen im Griechlsohen

und im Sanskrit (Ber. s&chs. Ges. Wiss. 1899).

2) Untersuchungen fiber den tJrsprang des Belativpronomens in den indo-

gerraanischen Sprachen (1869).

3) Zur Theorie derMischsprachen und Lehnworter(Ber. sSchs, Ges. Wiss. 1897).

4) iiber den sprachliohen Charakter des Pali (Actes du 14^ Congrbs inter-

national des Orientalistes, Paris 1906).

I
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er ungleich mancb anderem philologisehen Beligioiisforscher

ein tiefes Verstandnis fixr religiSses Empfinden mitbrachte, das

bei ihm in einem eng-pers5nlicben Verhaltnis zum Christentum

wurzelte. Lockte es ihn docb sogar, in einer Rektoratsrede zu zeigen,

5 wie der moderne cbristliche Missionar die altindiscben Religions-

anscbauungen seinem Bekebruugswerke in Indien dienstbar macben

kSBUe Besonders interessierte ihp die Geschicbte des Buddbismus,

die er sowobl durcb die Herausgabe neuen Textmateriales 2) wiei

durcb Beleucbtung und Einreihung des bereits bekannten®) nacb-

10 driicklicb fdrderte. Fiir das Studium der brahmaniscben Religion

war es sebr anregend, dafi er zuerst die Herbeiziebung der alien

einbeimiscben Exegese der Vedabymnen, wie z. B. des Kommentators

Sayana, als notwendig erwies^). Die Gescbicbte der indiscben Pbilo-

sopbie zog reicben Nutzen aus seinem Katalog der pbilosopbiscben

u Sanskrit-Handscbriften des India Office »). In der indiscben Literatur-

gesobicbte war epocbemachend sein Yersuch, die altindiscbe Komodie

aus der altgriecbiscben und zwar der spatattiscben abzuleiten <’0, eine

Tbeorie^ die anfangs fast allgemein Widersprucb fand, aber 1904

durcb die Entdeokung ein’es griecbiscben Theaterbaues in Zentral-

»o indien eine dankenswerte Stutze exhaften bat und seitdem ein

Lieblingstbema der indiscben Pbilologie geworden ist. tJber den

Babmen der indiscben Pbilologie binaus ging seine AuJfetellung, daB

in jener Miscbung ron Poesie und Prosa, wie ste altiriscbe, alt-

nordiscbe und altfranzosiscbe Denkmaler zeigen, die Urform der

25 I
r

«•('-.«- rr- zu seben sei und daB die Form der mytholo-

1 -.-iLymnen des Veda daraus zu erkiaren sei"^). Encl-

licb ist er der Gescbicbtsschreiber der indiscben Pbilologie geworden

durcb sein letztes, groB angelegtes Hauptwerk, von dem er nocb

den'groBten Teil selbst im Brack besorgen durfte^).

ao Vielleicbt am nacbbaltigsten und dauerndsten wird seine Wir-

kung auf dem Gebiete der keltiscben Pbilologie sein. Hier bat er

1) Die altmdischen Religionsurkunden und die cbristliche Mission (1897).

%) IM-Tuttaka. (London 1889) and,, jsu der mit dem Baddbisiiius verwandten

daina-Lehre, Hemacandra^s Yogra^gstra 28, 1874).

8) Mara und Buddha (Abh. sgchs. Ges. Wiss, 1896); Zu Kausitakibrgh-

ma^ Upanisad I, 2 (Ber. sgchs. Ges. Wiss. 1907); Buddha’s Geburfe und die

Dehre von der Seelenmndcrung (Abh. sgchs. Ges. Wiss. 1908); Die Kompo-

siBon des Mahavastu (Abh. sacks. Ges. Wiss. 1909); Brabtnanischer Einfluil im

Buddhismus (Kuhn-Featscbrift, 1916).

4) ZwSlf Hymnen des liigveda mit Sayanas K-ommentar (1883).

6)

A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of the India

Office, Part IV (London 1894). Vgl. auch: Uber die brahmanisehe Philosophie

(Im Neuen Reich. I, 1878), Uber das Nyayabhgsya (1888) und fiber die B©<r

deutung des indiscben Altertums (1895; neugriech, fibers. 1898).

6) Der griechische P^nflaJS im indiscben Drama (Verb. 6. Orient.-Congr, 1882)(*

7) fiber die altirische Sage der Tain Bo Cualnge (Verb. 33. Vers, deutacher

Pbilologen und Schulmgnner au Gera, 1879, S, 28).

8) Geschicbte der Sanskrit-PMlologie und indiscben Altertumskunde^ 1. Teil

(1917). Von dem 2. Band, der im Manuskript druckfertig vorliegt, bat Windisch

noch bis zum 28, Bogen die Korrekturen selbst lesen konuen.
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UES nicht nur eine wertvolle, zusamiuenfassende Darstellung des

^Keltischen Britanuiens" gegeben^), sondern aucb durcb die Schaf-

fung des ersten zuverlassigen Wbrterbuches des Altiriscben ^), dtirch

die Herausgabe verschiedener
,
zum teil umfangreicber Texte zur

altirisohen Heldensage sowie durcb viele Einzelabhandlungen uber 5

Probleme der keltischen Grammatik^) wie kaum ein zweiter zum
Ausbau der keltiscben Philologie beigetragen. Durcb seiu erstes

Lehrbucb des Altiriscben^)
,

das aucb ins Engliscbe ubersetzt ist,

bat er alien denen, die in Deutschland und im Ausland diesem StojBT

sich zuwandten, die erste Einfubrung in ein scbwer sicb erscbliefien- 10

des Gebiet geboten, so daB so ziemlicK alle lebenden Vertreter der

keltiscben Pbilologie unmittelbar oder mittelbar als seine Scbiiler

zu betracbten sind.

Neben seiner reicben scbriftstelleriscben Arbeit lief eine rege

Lebrtatigkeit einber, die jene sprbden und fernliegenden Materien 15

des Indiscben und Keltiscben so faBlicb und anziebend zu gestalten

wuBten, daB sicb allsemestrig ein erkleeklicbes Hauflein Getreuer

zu seinen FiiBen versammelte.

Seine selbstlose Hilfsbereitscbaft lieB ibn regen Anteil nebmen
an den Verwaltungsgescbaften der Pakultat und der Universitat, so 20

daB er dauemdes Mitglied der verscbiedensten Ausscbiisse war.

Kaebdem sein Gesundbeitszustand ibn zum Kiederlegen dieses oder

jenes Ebrenamtes gezwungen batte, nabm er docb bis zuletzt an

der Verwaltung des KSniglicben Stipendienfonds und der allgemeinen

studentiseben Krankenkasse teil. 25

Jeder, der mit ibm in Beriibrung kam, muBte seine wabrbaft

vomebme Gesinnung und seinen edlen, selbstlosen, geraden und
liebenswurdigen Cbarakter boebscbatzen. Wer ibm nSber treten

durfte — und das war sicberlicb die Mebrzabl der Kollegen —

1) Das keltisehe Britannien bis zu Kaiser Arthur (Abb. sachs. Des. Wiss.

1912). Vgl. aucb die wiebtigen zusammenfassenden Artikel ^Keltisehe Spracbeu*

in Erscb und Gruber’s EnzyklopSdie (1884) und ‘Keltiscbe Spracbe’ in Grober’s

Grundr. der romaniseben Philologie (1886; ^1904).

2) Irische Texte mit Wdrterbuch (1880).

3) Tain bo Cuainge (1905, 1120 Seiten); dazu: Tain bo Cuailnge nach der

Hs. Egerton 1792 (Z. f. celt. Phil. 9, 1913); Das Pest des Bricriu und die Ver-

bannung der Mac Duil Dermait (Ir. Texte, 2. Ser., 1884); Yier kleine Tmh
(ebefea 1887); De Chophur in da mucoida (Ir. Texte, 3. Serie, 1891), Tochmarc

Perbe (ebenda, 1897); Bin mittelirisches Kunstgediebt iiber die Geburt desKSnigs

Aed SlSne (Ber. sSchs. Ges. Wiss. 1884); dazu: Uber die irische Sage Noinden

Ulad (Ber. silcbs. Ges. Wiss. 1884).

4) Verlust und Auftreten des p in den celtiscben Sprachen (KB. 8, 1873);

Das irische i-PrS,teritum (KB. 8, 1874); Das reduplizierte Perfektum im Iriscben

(KZ, 23, 1877); Die iriscben Auslautsgesetze (PBB. 4, 1877); Zum iriscben In-

finitiv (BB. 2, 1878); Der irische Artikel (Rev. celt. 5, 1881); Das irische Praeseiis

secundarium (KZ. 27, 1882); Vassm und Vassallus (Ber, sSebs. Ges. Wiss.

1892); Zu den iriscben Zahlwdrtern (IB\ 4, 1894); i)ber einige als «-Aorist an-

gesehene irische Pormen (Stokes-Pestschrift, 1900); Pronomen infixura im Alt-

iriseben (IP. 14, 1903).

6) KurzgefaBte irische Grammatik mit LesestUcken (1879, englisch von

N, Moore, 1882).
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imiftte ihn auf das Innigste liebgewinnen. Seine nnvergleichliclie

Gabe, auf die Interessen anderer verstS.ndnisvoll einzugeben und
Werdendes durch scbonende Kritik und zugleich errnunternden Zu-

sprach zu fSrdei’n, batte einen ganzen Kreis jiingerer Kollegen um
5 ihn geschart

,
die in inniger Verebrun'g und dankbarer Liebe zu

ibm aufblickten.

Zum Zeichen unausl(5scblieber Dankbarkeit fiir alles, was Ernst

Windisch unserer TJniversitat gewesen ist, und zugleich als Gelbbnis

treuen Gedenkens lege ich diesen Kranz im Namen der philosophic

10 sehen Pakult^t an seinem Sarge nieder.

11 .

•
. Erinnerungs w orte an Ernst Windisch

im Namen der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft

an der Bahre gesprochen

YOU

E. HultzisolL.

An der Bahre des groilen, Gelehrten, des unermud-
lichen Arbeiters, des edlen und liebenswurdigen Mensehen trauert

die groBe Schar seiner Schiiler und Freunde. Einen, herben Yerlust

erleidet durch seinen Tod auch die Deutsche MorgenMndisehe Ge-

ls Sellschaft, als deren gegenwartiger Schrifffuhrer ich dem teuern

Dehrer und Freunde einige Worte der Verehrung und des Dankes
ins Grab nachrufen mochte. Windisch gehQrte dem Vorstande der

Gesellschaft vierzig Jahre lang an und war vierundzwanzig Jahre

bindurch zugleich Bedakteur unserer Zeitscbrift. Es war charakte-

risiiseh for seine T^tigkeit
,
daB er sieh niemals in Kleinigkeiten

verier, sondern stets die allgemeinen, groBen Ziele im Auge behielt.

Wenn es der Gesellschaft gelungen ist, trotz der jetzt immer weiter

forfechreitenden Trennung der einzelnen Gebiete der orientalischen

Forschung ihren Fortbestand zu sichern, so ist dies zum groBen

I® Windisch’s Yerdienst. Seine vorsiehtigen und ausfuhrlichen

Gtrbchten pflegten die Entscheidungen des Yorstandes in maBgehen-
din: Weise zu beeinflussen. Wenn es Kampfe gab, so gelang es

seiner vermittelnden Tstigkeit stets, die Gegner zu versShnen oder
einen Ausgleich herbeizufiibren. Der kiare Biick dieser schdnen, blauen

so Augen, in denen sich Klugheit und Herzensgiite widerspiegelten,

hbte auf uns alle eine magische Wirkung aus. So wird sein Bild
im Herzen seiner Freunde fortleben. An seinem siebzigsten Ge-
bnrtstage verlieh die Gesellschaft ihrem Fiihrer die hochste Wurde,
welche sie ibm bieten konnte, die eines Ebrenmitglieds. Jetzt

35 stattet sie ibm, dem UnvergeBlicben, zum letzten Male den innigsten

Dank ab und legt als Symbol desselben einen Kranz am FuBe
seines Sarges nieder.
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Hari Ghand^ ^Bastri
^
Kalidasa et Vart ^oitique de VInde

(Alanlcara~8astra). Paris^ Librairie ancienne, Honore Cham-
pion. Edonai'd Champion, 1917. XIV, 252, 104 S.

,Der Titel des Werkes lal^t uns eine Darstelliing erwarten, wie

sich die Wex*ke Kalidasa^s zu den Lehren des AlamkaraSastra ver- 5

halten, wie weit sie vom Dichter gekannt und berucksichtigt worden
sind, weiter eine Darstellung der Folgerungen, die sich aus einer

solchen Vergleichnng ergeben. Wer dieses erwartet, muB mit Ent-

tauschnng feststellen, daB das Buck, so umfangreich' es ist, nichts

YOn alledem enthalt, nichts Yon einer asthetischen Wiirdigung der 10

Dichtungen Kalidasa's im Bahmen des Alamkara^astra. Von den

einzelnen Figuren wird uberhanpt nicht gesprochen
,

eine ahn-

liche Arbeit, wenigstens „un glossaire historique des termes tech-

niques en* usage dans TAlaiikara" wird einer spateren Zeit Yor-

behalten (S. VII). Das Werk besteht vielmehr aus zwei ganz ver- 15

schiedenartigen, nur iiuBeiiich zu einem Ganzen vereinigten Teilen,

niimlich erstens aus einer Bibliographie des Alamkara^astra mit

einer anschlieBenden Wurdigung der einzelnen Vertreter dieser

Wissenschaft in chi’onologischer Reihenfolge (S. 1—117), wobei ein-

leitend auf die allgemeinen Gesichtspunkte
,

insbesondere auf das 20

innere Wesen, die Seele der Dichtung, sowie auf den Genius des

Dichters eingegangen wird; zweitens aus einer Kachweisung iiber

die in den einzelnen Werken des Alamkara^astra zitierten Verse aus

den Dichtungen Kalidasa's, woran sich eine Darstellung der Folge-

rungen, die sich daraus fur die Kavyas und Dramen des Dichters 25

ergeben, anschlieBt (S. 119—252). Den AbschluB des Buches bildet,

mit den vorangegangenen Ausfulirungen in keinem Zusammenhang
stehend, ein alphabetisches Verzeichnis samtlicher Versanfenge Kali-

dasa's. Man sieht, der Inhalt des Werkes besteht im Grunde aus

etwas ganz anderem als der Titel uns andeutet. 80

Die Hauptstarke des Yorliegenden Werkes liegt in den uberaus

reichen Literaturangaben. Jede Seite zeugt you einer erstaunlichen

Belesenheit, Yor allem natiirlich auf dem Gebiete des Alamkara^afetra.

Auf den Seiten 9—59 gibt der Verfasser eine alphabetische Auf-

zahlung aller bekannten Autoren und Werke, die sich auf die Poetik s6

beziehen, von den altesten Quellen an bis zur modernen Zeit. Da-
bei werden auch die Handschriften eingehend berucksichtigt. Die

Angaben kdnnen vollstEndlg genannt werden, und wer imnier sich

mit dem Alamkaras^astra beschaftigt, wird die Bibliographie Hari
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Ohands nicht entbehren konnen. S. 61—117 folgt, ebenfalls mit

reicben Literaturangaben, eine cbronologisebe Darstellung der Poe-

tiker. In dieser Darstellung liegt nun freilicb die schwEchere Seite

des Werkes. Die beigebracbten Argumente sind vielfacb recbt be-

6 denklicber Art. Da eine Besprecliung jedes einzelnen Kapitels zu

weit fubren wiirde, begntige icb micb, einzelnes berauszunebmen,

besonders solcbe Abscbnitte, in denen die Darlegungen des Ver-

fassers einer Yerbesserung bediirfen.

Von den Poetikem vor Bbamaba baben wir nur geringe Kenntnis.

10 Bbamaba selbst nennt 11, 40 und 88 Medbavin. Der Name Medbayin*s

begegnet nun, wie Hari Cband nacbweist, in Yallabba’s Kommentar
zu ^isupalavadba XI, 6 und in Namisadbu’s Kommentar zu Rudra^a's

Kavyalamkara p. 2: nanu DandimedhWoirudrahhUmahudikrtUni

santy eDala7nkUra4a^trUm
^ p. 9: tair Medhavtrudraprabhrtibhih

ib harmapravacaniyU noTctix^ p. 145: MedliwoiprahTiTtibhir uhtam,

Hari Oband nimmt bier zwei verscbiedene Poetiker an: Medbavin

und Medhavirudra. Icb balte das fiir ganz unwabrscbeinlicb. Beide

Namen bezeicbnen eib und dieselbe Person. Unter dem Namen
Medbavirudra zitiert, ibn aucb der dem Anfang des zebnten Jabr-

20 bunderts. angabSrige Yallabbadeva zu ^i.^upalavadba XI, 6 (vgl.

HuHzscb in seiner Ausgabe des Megbadbta^ S. XI)^).

Dafi Bbamaba s Zeit !^or dile anzuketzen ist, babe icb

in einer friiliercn Arbeit (Beitrtge zur llteren GesoMcbte des Alam-

kara^astra) gezeigt. Wo immer man die bistorisebe Entwicklung,

25 sei es einer Figur, sei es einer anderen Frage aus dem Gebiete der

Dicbtkunst, verfolgt, iiberall tritt die Prioritat Bbamaba*s klar zu

Tage. Es ist i^ecbt interessant zu beobaebten, wi'e Dan^in auf Sebritt

und Tritt die Lebre seines Vorg^ngers angreift und keine Gelegen-

beit vers^umt, Bbamaba’s Satze als irrig zuriickzuweisen. Bei der

»o Untersuebung solcber Palle darf man freilicb niebt auBer aebt

lassen, daB Bbamaba das Alairikara.^astra niebt selbst gesebaffen,

sondem alles Wesentlicbe sebon vorgefunden hat. Aus der Reiben-

folge, in der die einzelnen Figuren bebandelt werden, Mt sieb

vielfacb scboil einiges ftber ibr Alter erkennen. Die Hpama war
35 sebon ausfiibrlicber besprochen worden, und die Xeigting zum Sebema-

tisieren batte die Figur sebon vor Bbamaba in mebrere TJnterab-

teilungen geteili So war die dreifacbe Gliederung in Ninda-,

Praiamsa- und XcikbyS^-lIpama sioberbeb sebon von Yorg^ngern
Bbamaba's aufgestellt®). BbEmaba will davon niebts wissen. Wer

1) Eto.en Namen MedhSru4ra weist Hari Ghawd im Trikandase§a 11, 7, 26
al$ Synonym fQr KSUdSaa nach, -— prof. Hnltsisck hat die Freundlichkeit

,
mir

den Wortlaut der Stalle mitzutell^: h^mjtsya ca yaiGadratrab prdya^i
hdl^h I (nathrlich Schreibfehler fdr Medhdvinjir'
drah)

I
^ . p*(mihiddhac0td jaghmydrUtresi) npmittanidrah

]
samdMiya

pUrvam utam nkyarri kriydydm prayateta meti
||

2) In Bharata’s NStyasSstra (16, 48) werden, nachdem vorher eine Gliede-

rang naeh SuBeren Gesichtspunkten aufgestellt worden ist, folgende fdnf Arten
der HpaniiE illustriert: praimmu, nindd^ halpitd, sadr^l, Jcmncit 4adrifl,
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mit der Art von Dandin’s Polemik gegen Bhamaha vertraut ist,

wird nicMs AufMliges darin finden, dali Bandin das Besteken dieser

drei Arten der UiDama ansdrucklich betont. Ganz dasselbe gilt

ancli von der Malopama, die Bbamaba II, 38 leiignet. Bekanntlicb

begniigt sicb Dandin nicbt damit, diese scbon lEngst vorbandenen 5

Unterarten des Vergleicbs aufzufuhren, sondern er definiert ins-

gesamt 32 verscbiedene Kiassen der Pignr nnd „wideiiegt“ auf diese

Weise die Ansicbt Bbamaba's, daB eine Gliederung nicbt am Platze

sei. Kavyadarsa 11, 96 betont Dandin zudem ausdriicklicb
,
daB

mit diesen vorgefuhrten Arten die Gliederung der Upama nicbt 10

erscbSpft ist, sondern daB es denen, die dariiber naehdenken, leicbt

gelingen wird, viele weitere Arten aufzustellen. • Man siebt bier

deutlicb, wie die Anschauung Bbatnaba’s bekampft wird. Wenn
Haii Chand scblieBlicb docb die Prioritat Bbamaba's vor Daii^in

anzunebmen geneigt ist, so ,scbeint“ nacb ibm die eben besprocbene 16

Tatsacbe, daB Bbamaba die Dreiteilung der Upama in Ninda-, Pra-

i^amsa* und Acikbyasa und weiter die Malopama nicbt anerkennt,

eber dafur zu stimmen, daB bier Dandin's Lelire angefocbten wird.

In Wirklicbkeit aber wendet sicb Bbamaba gegen einen seiner Vor-

ganger, vielleicbt Medbavin. Denn unter den 32 Arten der Upama 20

im Kavyadarsa bilden die vier eben genannten Arten docb nur

einen ganz kleinen Teil. Warum batte Bbamaba aber gerade diese

berausgreifen sollen? Er batte mit nocb groBerem Recbt andere

Unte.rabteilungen als uberfiussig nennen mussen. Die Bebandlung
der Upama spricbt also nicbt gegen

,
sondern vielmebr gerade fiir 25

die Prioritat Bbamaba’s.

Aus vielen Pallen greife icb nocb einen beraus, die Darstelinng

des Alamkara Hetu (S. 72 f.). Bbamaba sagt II, 86:

Tietud ca sulcsmo le^o ^tha nulaipkaratayd matali
|

samudayaihidhunasya vahrohtyanahkidhanatah
j]

so

Daiidin sagt 11, 235

:

hetud oa suhsmaledau ca vdodm uttamahhumnam
|

Icdrakajndpakau hetu tau cdnekavidhau yathd
1|

Hier tritt docb das Verbilltnis beider Anscbauungen klar zu

Tage. Die drei Piguren waren von einem Vorg’anger Bbamaba’s S 5

aufgestellt. Bbamaba selbst verwarf die Figuren, well sie nacb

seiner Auffassung kein besonderer „Sebmuck® sind. Demgegeniiber

stellt Dandin fest, daB sie nicbt nur wie mancbes andere alamhura
sind, sondern sogar uttamahhusanam. Ja, der Hetu ist sogar

eine recbt komplizierte Figur, er iat zun^cbst karaka und dann 40

jTidpaka^ und diese selbst sind wieder anekavidhal Und nun folgt

eine Fiille von Beispielen, erst verstandlicb ,
wenn man die Be-

ziebung auf Bbamaba im Auge bebalt. So zeigt aucb dieser Fall

deutlicb Bbamaba’s Prioritat, und wenn Hari Cband bebauptet,

daB diese aus den inneren Griinden nicbt erwiesen zu werden ver- 45

mag, so kann ibm darin nicbt beigestimmt werden.
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Die Frage, wie das zeitliche Verhaltnis Bhamaha’s zu Kalidasa

aufzufassen ist, kann ¥or der Hand nicht beantwortet werden. Aus

wenig sticbbaltigen Griinden glaubt Haid Ohand annebmen zu

miissen, dafi Bbamaba^s Zeit nacb Kalidasa f<lllt. Ausscblaggebend

6 ist fiir Hari Chand die Strophe I, 42:

ayuhtimad yatha duta jalcfhhfnw&rutadayah
|

hhramaraharttaGakravakaduhadayali
||

Die Erwahnung der Wolken als Boten soil sich auf den Megha-

duta beziehen. Mir scheint eine derartige Annahme durchaus nicht

10 notwendig zu sein. Die Wolken werden wobl auch im alteren

Kavya die Rolle von Boten gespielt haben, wobei besonders zu be-

achten ist, daB eine solche Vorstellung dem indischen Dichter sehr

nahe gelegen haben muB, Im Gegensatz zu Hari Ohand ist man
eber geneigt anzunebmen, daB Bbamaha vor Kalidasa scbrieb. Die

15 Tatsache, daB Bhamaba sich dort, wo er sieh, entgegen seiner Gewohn-
heit, zur Illustrierung seiner Regeln auf die vorhandene Literatur

beruft, uns vollig unbekannte Werke anfiihrt, die jedenfalls in da-

maliger Zeit ein gewisses Ansehen
'
genossen haben mussen, scheint

mir eber darauf binzudeuten,, daB die Zeit Bbamaha's vor die Kali-

»o dasa*s angesetzt werden muB, Sicherheit Mt sich allerdings vor-

iSufig nicht erlangen.

Auf recht schwaehen FuBen sAeMen inir femer die Bemer-

kungen zu stehen, die Hari Ohand zur PersQnlichkeit dieses Poetikers

macht. Er soil einer buddhistischen Familie angebSren, worauf

n besonders der Name seines Vaters Rakrilagomin hinweise. Die Be-

zeicbnung yomin soli durchaus buddhistisch sein und bedeuten „un

iaique qui sans contractor formellement les voeux shmposait toutes

les abstinences de la vie monastique“. Und weiter soli diese Be-

zeichnung vorzugsweise vom 5.—8, nachchristlichen Jahrhundert

m in Gebrauch gewesen sein. Fiir Bbamaha MBt sich damit recht

wenig beweisen. Ich glaube aucb nicht, daB der Ausdruck sarva
des ersten Verses im Bhamabalamkara auf Buddha deutet. Die
Strophe lautet:

praiinmya S^irvary. sarvajnam manovUhkayaharmabMh
|

S5 KttryiiliUjiknra ity esa yatlidhuddlii vidhasyate
|j

Es ist weit wahrscbeinlicher, daB mit sarva Siva gemeint ist, Auf
diesen Gott beziehen sich auBerdem zwei weitere Verse des Werkes,
ntolich Kavyalamkara IV, 21:

vidadhwnau kirtfmdil sySimUhhrahimcbscLechavi
|

40 rathnmgaMh hihhrW^mu patdm vali dambhuMrriginau
||

IV, 28

:

k>a7ite indxisiroratne ndadhme udamsunl
|

patdm. vah Sambhudarvdnydv iti prdkur visandhy adaJi
1|

Was die Bildung des Wortes sdrva anbetritft, so verweist Hari
45 Ohand mit Recht auf Bhamabalamkara VI, 53

:



JSohel: Chanel^ Sastri, Kalidasa et Vart po6tiqiie de VInde. 193

hitapraharane ^nam ca sarvambdat prayunjate
|

tata>4 cham istyd ca yaihd sarvak sarviya ity api\^

Der Name Bhamaha selbst deutet auf Kasebmir. Hiei* war

offenbar diese Sclmle der Poetiker zuhause. Naeb Kasebmir geboren

aiicb Vamana, Udbbata, Rudrata, Ruyyaka nnd manebe andere der 5

spateren Vertreter des Alamkara^astra. Demgegeniiber ist es anch

niebt ganz zuti’effend, wenn Hari Cband S. 81 von Udbbata sagt,

er ercSne die Kascbmirscbule der Poetiker. Bbamaha ist jedenfalls

ein noeb alterer Vertreter.

S. 78—81 bandelt Hari Cband von Dandln. Uer Verfasser des lo

Kavyadarsa nimmt bekanntlicb Bhamaba gegentiber eine durebaus

selbstandige Stellung ein. Das ist friiber an vielen Beispielen ge-

zeigt worden. Dandin's Lebi'bucb durebziebt eine lebendige Prisebe

und bebt sicb schon dadurch vorteilbaft von anderen abnlicben

Werken ab. Trotzdem gilt Bbamaba als der bedentendere nnd
mafigebendere Poetiker wie nns die Literatnr des Alainkara^astra

und die der Kommentatoren dentlicb zeigt. Hari Cband kommt
nocb einmal anf die Prage zuruck, welcbes das dritte von Dandin ver-

fafite Werk sein mag, anf das sicb Rajasekbara (Sarngadharapaddbati

p. 174) beziebt. PisebeFs Anffassung (Einleitnng zu seiner Aus-

gabe des Srngaratilaka), daB das dritte Werk 'die Mrcchakatika sei,

JaBt sicb sebon aus dem Grunde niebt aufreebt erbalten, weil der

fragliche Vers limpatwa aus den neuerdings gefundenen Dranien

Bbasa’s stammt. Piscbel ging von der irrtumlichen Voraussetzung

aus, daft Dandin seine Regeln nnr durcb seine eigenen Verse illu- 25

striert. Es gab aber natiirlicb alte Scbulbeispiele
,

an denen anch

Dandin etwas zu erklaren batte, und dazu geb5rt eben auch jener

Vers limpatwa^ der durebaus den Eindruck eines Zitates inacht.

Dafur gibt es im Kavyadarsa aber nocb weitere Beispiele. Jacobi

und Peterson glaubten, gestiitzt auf Kavy^ar^a I, 12, als drittes so

Werk Dandin's ein Lebrbucb der Metrik annebmen zu mtissen

(Chandoviciti). Diese Hypotbese ist trotz des Einwandes Hari Cband’s,

daB das Wort chandoviciti lediglicb Synonym fur cliandaMastra

ist, immerbin moglicb^). Allerdings ist Kavyadarsa I, 31 dagegen

zu balten, wo Dandin von den natakas sagt: tesdm anyatra vistarah, ss

Dies kann dock wobl nur bedeuten, wie* auch der Kommentar er-

kMrt: tesdin natahadindm anyatra Bliaratadigranthesu vistarah

prapa^cah
|

tasmad asmabhir vaiphalyabMydtra nohtdni tatraiva

jndtavydmty arthah. Vorliiufig ist das dritte Werk Djuidin s niebt

bekannt, mdglicb aucb, daB ibm irgend eins falscblicb zugescbiueben

wird. Der Ansiebt aber, daB dies nur desbalb gesebeben sein sollte,

weil „ridee d'une triade {tridanda, tridandiny durcb den Namen

1) Der Kommentar bemerkt zu dieser Stelle: chandUnisi viciyante ni-

rUpyante 'treti chandovicitih iesddihrta^ cliandograntliah chandovicitindma-
hah svahrtas chandograntlio 'sd tasydm sahalah tayor vrUajatyoh pra-^

panco vistdro nidarsitah . . .

Zeitschr. der D. Morgenl. Gea. Bd. 73 (1919). 13
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Dandia hervoi'gerufen wurde, yermag ich mich nicht anzuschliefien.

Das sind Vorstellungen, die wir der indischen tJberiieferung zuzu-

schieben denn dock kaum berecbtigt sind.

Interessant ist, was sich aus den Zitaten der Poetiker fiir die

6 sogenannte Rezensionsfrage der f^aknntala ergibt. Hari Gband zeigt

an der Hand zablreicber Beispiele, dafi als der getreneste Text die

Devanagari- nnd niebt die Bengali-Rezension anzunehmen ist, der

Pischel den Yorzug gegeben bat. Dasselbe ei-gibt sich fiir den

Text der Vikramorva^i. Fiir den Knmarasambbava hat schon

10 Jacobi nachgewiesen
,

daft der acbte Hesang nocb von Kalidasa

berrubrt, wahrend die iibrigen Zutaten einer sebr viel spateren Zeit

sind. Dies findet eine nene Bestatigung darin, daft Verse ans dem
acbten Sarga von den Vertretern des Alamkara^astra zitiert werden,

ans den folgenden Sargas aber Zitate nicht nachznweisen sind. Wes-
ts halb der acbte Gesang in einer Reihe von Handschriften fehlt, hat

Jacobi in dem angefnhrten Anfsatz gezeigt. Was den Raghuvam^a
anbetrifft, so findet aueh hier die allgemeine Annahme eine Be-

statignng, daft der nennzehnte Gesang als der letzte anzuseben ist,

daft also der Raghuvam^a ebensowenig wie der Knraarasaipbbava

20 vom Dicbter vbliendet wnrde.

In elnem besohderen Abschnitt (8. 248 f.) spricht Hari Ohand

von den Rezensionen, soweit er diese Fra§:e nicht schon in den voran-

gehenden Kapiteln behandeit hat Wa^ er hier /fiber dea Knmara-
sanibhava vorbringt, trifft meines Erachtens nicht das Richtige. Be-

ss kanntlich stimmen Knmarasambhava VII, 57—62, 66, 73 wSrtlich

mit Raghuvamsa VII, 6—11, 14, 19 fiberein. Hari Chanel halt es

fiir unwahrscheinlich
,

daft sich ein Dicbter wie Kalidasa wieder-

holen kSnne. Aber in einer solehen Wiederholung dfirfen wir fiir

die damalige Zeit nichts AufMliges suchen. Bei derselben Gelegen-

30 heit konnte der Dicbter auch einmal ein paar Strophen einfiigen,

die einem anderen seiner Werke angehoren. Die Beschreibnng der

Madchen war ja aueh nicht etwas Typisches gerade fiir den Raghu-

vam^a, sondern sie geh5rt eben zu einem „guten Kavya®. Ein ge-

wisses Gegenstfick bietet in dieser Beziehung der dnrch Dandin
85 berfihmt gewordene Vers limpativai er findet sich nicht nur in

einem Drama Bhasa's. Im, fibrigen sind die Verse im Raghuvamsa

nnd im Knmarasambhava so gut bezeugt, von den Handschi-iften

und von den Kommentatoren, daft kein Gmnd vorliegt, ihre Echt-

heit in Frage zn stellen.

40 Was Hari Chand S. 240 ff. fiber die Entstehungszeit des ^tn-

saiphaira sagt, vermag ich nicht anznerkennen. An der Hand der

Argnmente, die nns das AlamkarasaBti'a liefert, habe ich ZDMG. 66,

S. 275 ff. nnd JRAS. 1918, S.«401ff, zu beweisen versucht, daft die

kleine Dichtung mit Unrecht dem Dicbter des Meghadfita zuge-

1) Die Epea Kalidllsa’s (Verhandluagen des 5. Interaatioaalen Orientalistea-

Congresses, gehalteii zu Berlin 1881. Teil 2, 2. Ilftlfte, S. 145^— 147).
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^chrieben wird. Als weiteres Argument fiibrt nun Haii Gband die

Tatsache an, daft der Rtusambara in den Werken der Poetiker

niemals zitiert wird. An und fiii' sich beweist dieses nicbt vie]

;

icb komme darauf gleich zuriick. Ebensowenig bietet allerdings,

wie icb scbon fruber betont babe, Mallinatbas Ausdruck KalidasI- 5

yain kavyatrayam und Kalidasatraya-samjxvinT (zu Bagbuvarn^a, Ein-

ieitung V. 5 und Si{5upalavadba XIII^ 24), fur sicb genommen, ein

•sicberes Argument. Da nun aber die inneren Grtinde mit Ent-

scbiedenbeit gegen die Autoi'scbaft Kalidasa s sprecben,'so bedeutet

der Ausdruck Kalidasatraya eben „die drei (Kavyas) des Kalidasa^, to

wie ja aucb Vedatraya nicbt irgendwelcbe drei Veden, sondern die
drei Yeden beiftt, also ein in seinen Teilen abgescblossenes Ganze.

Andererseits kann icb micb Hari Oband nicbt anscblieften, wenn
•er den Btusambara als ein verbaltnismaftig modernes Werk be-

’

zeicbnet. Als Grund fur diese Annabme gibt er die scbon erwEbnte is

Tatsacbe an, daft des ^'tusambara in den Werken der Poetik niemals

gedacbt wird'", wiewobl sicb docb Gelegenbeit gefunden batte, das

Werk zu zitieren. Aber seben wir uns docb den Btusambara naber

anb Icb finde, es ist recbt wenig in ibm entbalten, was fur die

indiscben Gelebrten, die ibre Begeln illustrieren wollten, einen An- 20

laft zum Zitieren geben konnte. So iiberreicb an poetiscben Piguren

und an sonstigen poetiscben Formen ist diese Dicbtung ganz gewift

nicbt. Und gibt es denn nicbt aucb nocb andere, weit umfang-

reicbere Werke — etwa Asvagbosa’s Buddhacarita —
,

die vom
indiscben Standpunkt aus viel mebr Poesie enthalten und docb in 25

den Lelirbiicbern des Alaipkara^astra nicbt oder niu: selten erwabnt

warden ? Gerade Zitate aus den alteren Literaturwerken finden wir

in den Werken der Poetik verbaltnismaftig sebr wenig. Diese Tat-

«acbe darf also fxir cbronologiscbe Fragen keinesfalls ausgebeutet

werden. Und mit welcbem Recbt kann da endlicb der Umstand, 80

daft es zum Rtusambara einen’ alteren Kommentar nicbt gibt, etwas

tiber die Entstebungszeit aussagen? Hierauf ist zun^cbst zu er-

widern, daft wir gerade zu den alteren Literaturwei'ken Indians

alte Kommentare nicbt besitzen, Sodann verkennt Hari Gband
meines Eracbtens durcbaus das Wesen eines Kommentars. Zweck 85

des Kommentars ist docb in allererster Lxnie die Erkteung scbwie-

rigerer Texte, die so, wie sie vom Dicbter gescbaffen sind, allzuviel

•entbalten, was dem VersUndnis selbst 'des Inders nicbt so obne

weiteres klar ist. Zu einer Dicbtung, wie sie der Rtusambara ist,

ex^scbeint mir ein Kommentar zum mindesten ubex'Mssig zu sein, 40

da der Bau und der Inbalt der Stropben ein so einfacber ist, daft

dem Verstodnis an keiner Stelle eine ScBwierigkeit bereitet wird^)-

Im iibrigen kann man sicb scblecbt denken, daft ein Werk von

solcber Einfacbbeit wie der Rtusambara ein verbaltnisma^ftig moderneB

1) Da nach neuerer iudiscber AufF^sung zu einem Ljteraturwerk nun einmal

«in Kommentar gehort, hat man dem Ubelstand iibrigens ISngst abgeholfen,

IS''
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Erzeugnis ist. Und ferner, w^re die Dichtung so spat entstanden,

wie Hari Ghand meint, dann kQnnte Vallabhadeva in seiner Subha-
sitavali (1674 und 1678) kaum Verse aus ihr mit der Signatur

^Kalidasasya* anfdhren. Diese Tatsache spricht im Gegenteil gerade
5 fiir ein liohes Alter des Rtusamhara. Kielhom hat ubrigens langst

gezeigt, welcher Zeit die Dichtung angehbri Kielhorn hat den
positiven Rachweis gefiihrt^ daB die Mandasor-Inschrift des Jahres
472 n. Ohr. Verse des Rtusamhara nachgebildet hat^). Damit
ist erwiesen, daB der Rtusarphara im Jahre 472 n, Ghr. bekannt

10 gewesen isi Aus dieser Peststellung geht aber weiter hervor, daB
die Dichtung einmal in einigem Ansehen gestanden haben muB.
Unbedeutende Werke kopiert man nicht^). Als aber Kalidasa seine

Yon einem ganz anderen Geiste durchwehten Dichtungen schuf, denen
Yon Yomherein eine langere Lebensdauer beschieden sein muBte,

15 trat dieser neue Dichter in den Vordei'grund, auf den die Gelehrten
der Poetik sich mit Vorliebe bezogen. Begreifiich, daB der Ruhm
des Rtusatnhax'a dariiber yerblaBte, Und nicht nur der Rtusamhara
ist in Vergessenheit geraten. Andex^e altere und noch bedeutendere
Werke haben das gleiche Schicksal geteilt.

20 Auf weitere Einzelheiten soil hier nicht eingegangen werden,
Zum letzten Abschnitt des Werkes, der ein alphabetisches Verzeich-

nis stotlicher Versanifenge der Werke Kalidasa’s entbalt, ist nicbts

zu bemerken,

Im groBen und ganzen liefei^t Hari Gband's Werk durch sein

25 ausfuhrliches Eingeben auf die Poetiker .mehr einen Beitrag zu
einer Geschichte der Alamkarasastra, wenigstens was ihre Vei'treter

anbelangt, als eine Wiirdigung der Werke Kalidasa’s Yom Stand-

punkte des Alamkarasastra aus.
j

i TSJnhel

1) Der Vers der Inschrift lautet mit Kielhom’s Verbesserung:

ramdsanathahhavanodarahhasharam^u-
vahnipratdpasubhage jalalmarrune

|

candrdmMJiarmyatalacandanatdlavpita--
haropabhogaraMte himadagdhapadme

|j

Dazu Ptusaiyihara 5» 2, 3:

nirufldhavMdyanamandirodaram huta^ano bhdnumato gahhastayah
|

gnruyi vdsdmsy ahaldh sayaumndh praydnti kale Hra janasya sevyatdm
na candanam candramaHcUltalam na harmyapr^pkam 4aradindunirmalani

|

na vdyavaJi mndratusdraMMd janasya cittam ramayanti sdtypratam
)|

2) So llBt sich auch die Strophe Meghaduta 64 (Ansgahe Hultzsch) in
diner feltereu Inschrlft nachweisen. (Vgl. Bilhler, Die indiachen Inschriften und
das Alter der indischen Kunstpoesie, Wien. 1890, 8. 17 If.)
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Kleine Mitteilungen.

Aeg.-arab. ,ptirpur rot‘. — In i^Da'ud el

Manawi’s Beiicbt*' bei Kable, OesaMokte des arabischen

Sohattentheaters in Egypten^ S, 46, Vei's 123, erscbeint der sonst

nnbekannte Ansdruck den Littmann— offenbar mit Recbt

— mit dem aus Boctbor s Dictionnaire in Dozy's Supplement fiber- 6

gegangenen ,cramoisi, yermeiD identifiziert hat (s. S. 32,

Anna. 6). Die zwei Schreibweisen und ffihren auf

die Aussprache kuiiazi o. a. Woher stammt das Wort?

Es geht zweifellos auf tiirk. giivdz, wohl

eine Ableitung von ,blau‘, zuruck, das nach Ahmed Vefiq- lo

Pasa, Lelige-i osmdm^ S. ,glanzenddunkel-

rot‘ bedeutet, nach Zenker S. 780 b ,rotbraun^, nach Eedliouse

S, 1598 a jdeep or dark violet eolor^, nach Sainy-Kel4kian S. 1057a

-,de couleur bleu fonce tirant sur le rouge; violet‘ (vgl. dazu Sami,

Qdmus-i unt. nach Xlwqoq II, S. 1446 b ,6 is

%vciVovv %XlvQv to 7to^g)VQOvv, ^vactvog, k, 1
)

fidavo7t6^g)v^og\ nach^Eadloif, Tersuch e. Worierhuches d, Turk-

Dialecte^ II, Sp. 1658 ,rotbraun, dunkel
,

schwarzlich' und nach

Herrn Muhieddin, Lektor des Turkischen* ari der Universitat

Leipzig, ,kirschbraun‘. (Einen Beleg fur s. Fischer u. Muhi- 20

eddin, Anthologie aus d, neuzeiilichen tiirk, Literatur^ I, S. tb, 13.)

Zenker a. a. 0. kennt neben auch Beide

Formen, die ohne und die mit werden ihm zufolge sowohl

substantivisch wie adjektivisch gebraucht. Aber wenigstens an den

zwei Stellen des Tiirk. Qdmus^ auf die er hinweist (uiit. 25

und iU4.XJt), stehen tind Verh^itnis von Adjektiv

:j - 3

und Abstrakt-Substantiv zu einander'

jyti L^=>t und

1) Barbier de Meynard, Dict,^ II, S. 672 a giebt zu Ahmed Vefiq’s

die Aussprache gUgz an! •
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jy^^\ iSp^ s^^iySO^ auch Herr Muhieddin kennt

i^pS nvLV in Anwendungen wie {^pjf
,
seine Farbe ist

Kirschbraune^ also nur als Abstrakt-Substantiv^). Biese Form wird

b ja nichts andres sein als eine —^ allerdings feblerbafte — Zu-

sammensetzung von dem jDers. Abstrakt-f (vgl. pers.-ttirk.

,Rate‘, ,Blatie‘, ,Gelbbeit‘, ,Azur‘

blane^ usf.). Anf alle Falle wird nnser direkt anf

i^pj^ zuriickgeben. Letzteres konnte teils wegen der Art seines

10 Gebranchs (der Satz i^py^ geradezu zu der Auffassung

ein; , seine Farbe ist kirscbbrann*) nnd teils wegen seiner Endung-

i leicht als Adjektiv gedacht werden.

,Zum tJbergang von turk. g in \^pS zii arab. h in

vgl. z. B. turk. vaargi ,Abgabe‘ > gleicbbedeut. ag.-

is arab. ifdrfto, uirku (s. Spiro, Vocab.^ S. lot^b, Cameron, Vocab.^

S. 816b und Vollers, diese Zeit^ckr, LI, S. 810}^ tlbrigens waa'e

fiir ij;y^ die Aussprache guyiSm^ mit denkbar
;

vgl. ag.-

arab. JjGj di^gil ,Wagenacbse^ (Cameron S. 90 a und Vollers a. a. 0.

S. 307 ;
— Spiro S. ^^**1 a und Amery, English^Arabic Vocahulari/

^0 for the use of officials in the Anglo-Egyptian Sudan, S. 25 baben

< gleicbbedeut. tiirk. ^}Xjo dwgil, und ag.-arab. ^.^UCLw

iwgd^ jZigeuner' (Toilers a. a. 0. S. 308; — Spiro S. hat

xiLsC;i) < gleicbbedeut. tiirk. {cingWnli^ cingcind.

i^yj^ diirfte beute in Agypten, wenn es nicbt liberbaupt ganz

ts wieder ausgestorben ist, nur nocb ein sebr bescbeidenes Dasein

fubren. Es feblt nicbt nur in den einscblEgigen WOi^terbUchem,

sOndem ist aucb dem z. Z. bier nocb weilenden Kairiner Munir
jPamdl (s, diese Zeitschr. LXXII, S. 202) v^llig unbekannt.

;
A. E'iscber.

1) ^tofs Qdmus bat nicbt, ncnnt vielmehr auch als Sub-

stanttv jjy, (^1=

VjlT* O-y^ c5j?^
2) Die regelxecbte Endung der tark. Farbenabstrakta ist bekanntiieb

(vgl. 2 . B. ^pi}y3^ usf,).
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/l?"enton^<
,
nicht » Finton ^ 3., die Titelheldin eines

der groiien Dramen Abdiilhaqq Hamid^s, erscheint bei M. Hartmann
{Mittlgg. d. 8em,

f.
Or. Sprachen^ Jbrg. XIX, Abt U, S. 131, Z. 14^)

ti. Jbrg. XXI, Abt. II, S. 25, Korrespondenzllatt d. Nachrichten-

stelle
f. d. Orient^ Jbrg. Ill, Nr. 6, S. 246 n. Nr. 7, S. 300 f.) nnd. 6

bei Hacbtmann (Die Islamische Welt^ S. 214 u.

Ni\ 7, S. 407) als a^Finton^. Der Name ist zweifellos als engliscb

zu denken, denn das Drama spielt in der Londoner Geselisobaft.

Einen engliscben Namen Finton gibt es aber m. W. nicbt. Da-

gegen zablt bekanntlicb Fenton^ a gentleman ^s. zn den handeinden 10

Personen von Sbakespeare*s Meiny Wives of Windsor^’; ferner

fiibrt ein Roman von M. E. Braddon den Titel ^ Fenton*s Quest

und vor allem ist Fenton ancli beute nocb ein nicbt zu seltener

engliscber Name. Darnach wird man »Fenton« fur 3>Pinton«

einsetzen miissen, um so mebr, als man fiir letztere Form Jie ttirk. i5

Scbrelbung « ^ycjLo erwarten sollte (wie Hamid z. B. anch »

fiir Richard « und fiir »Liberte« gescbrieben hat).

A. Fischer.

Zum Aufsatze H. Stumme’s „Das Arabische und
das Tiirkische bei Ritter Arnold von Harff“ in der 20

Windisch-Festschrift (Leipzig 1914, vgl. ZDMG. 69. Bd.,

1915, S. 208). — Ich fiige den dort gegebenen Deutungen

folgende hinzu: Festschrift, S. 133, Nr. 50: tyeff „stark“ scheint

mute^dfi. (bzw. mute^aft^ init ImSle) „kraftig“ zu sein *, Nr. 54

:

hellie „ertzen“ ist zweifellos kaltje (e der ersten Silbe wiede- 25

rum aus S imaliert), das ich in Syrien haufig zur Bezeichnung einer

kleinen „Zucker“-Erbsenart hcifte (vgl. Belot, Yocab. arabe-frang.ais,

lOme ed., Beyrouth 1911, S, unter Wuriel und auch schon

A. Wahrmund, Hwb. der arab. u. deutsch. Sprache, 1,1, S. 479).

Seite 137, Nr. 50 ist das tiirkische yg^M/n fiir „guden morgen" so

sicher eji giln^ d. i. ^guter Tag", wie A. v. Harff ja

auch im hebr. Teil fur guden morgen toeff hoUeT (npn :niEi)

Franz Babinger.

Zuriicknahme. — Mit detn Ausdrucke lebhaften Bedauerns
nehme ich die Anm. 8 in ZDMG. 72, 341 formell und inhaitlich S5

hiermit zuruck. q Seybold.

1) Z. 3 steht tier freilich »PeBtin<, and S. 134 Hest man dreimal sPmtenn!
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fiber die morgenlandischen Studien im Jahre 1918.

i-gyptologie (1918).

Von Giintlier Boeder*

Geru beniitze ich die mir gegebene Moglicbkeit
,

urn auch in

diesem Friibjabr den Gelebrten der Nacbbarwissenschaften vorzu-

0ibren, ^as siob abgelaufenen Jabre in der Agyptologie e.reignet
' MAt als je freiEcb gilt; die Enscbrtoknng, daB das Jabr fiir

5 nnsere Stndien nngtostig gewesen ist und daU mir viele Neuer-

scbeinungen entgangen sein werden. Die Cbersicbt ist also nicht

so lang and nicht so reichbaltig wie sonst; aber sie zeigt doch.

daB diejenigen Fachgenossen, die nicht unmittelbar von den Kriegs-

ereignissen betroifen waren, weiter gearbeitet haben, und zwar auf

10 einzelnen Gebieten mit erfreulichem Erfolge. So ist die Erlbrschung

der agyptischen Religion durch einige Aufsatze wesentlich gefdrdert

worden, ebenso die der Kunst, besoiiders fiir die schwer zu durch

-

schauende Zeit von Tell el-Amarna unter Amenophis IV. Die Be-

ziehungen Agyptens zu den IN^achbarlandern sind in einigen inter-

ic essanten Punkten gekkrt. Die Untersuchung der Ehevertrage spater

Zeit hat, abgesehen von sprachlichem Gewinn, eiri richtigeres kultur*

geschichtliches Bild herbeigefiihrt. Fur dieses G^biet wie fur

raanches andere miissen wir dem Grbzisten Schubart dankbar

sein, daB er uns in seiner „Einfuhrung in die Papyi"uskunde“ ein

Work geboten hat, aus dem wir fiir die griechische Zeit mit Ver-

trauen reiches Material schopfen konnen,

"Ober den Fortgang der Bibliographien und Jahresberichte ist

mir nicbts bekannt geworden; in Frankreich sclieint eine neue

agyptologische Bibliographie entstanden zu sein^).

25 Fiir die Arbeitsorganisation in unserer Wissenschaft ist be-

merkenswert, daB die Britiscbe Akademie die verschiedenen in

Agypten tbtigen wissenscbaftlichen Gesellschaften zusammengefaBt

1) Seymour de Ricci in Revue Archeologique 1917, Heft fur Juli-

Okt. und fUr Rov.-Dez.
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und eiti Britisches Institut fiir Archaologie in Kairp gegriindet bat.

Hiermit scheint nnn die englische Regierung die Leitung der bis-

ber Yon Vereinen und Privatpersonen unternommenen Ausgrabungen

und Aufnabmen der Englander ergriffen zu haben — eine Losung.

die man aucb vor der Erklarung des Protektorates erwartet batte 5

und die fiir die Agyptologie wertvoll werden kann. Grade bei

unseren engliscben Kollegen steben nicbt immer die ricbtigen Per-

sonen an leitender Stelle; wenn man sicb jetzt entsclilielit
,

auf

griindlicbe Kenntnisse und eine sorgMtige Ausbildung Wert zu

legen, wird unsere Wissenscbaft mit der neuen Organisation zu* 10

frieden sein konnen. — Erst nacbtraglicb wird mir der Entwurf

(urn einen solcben bandelt es sicb zunacbst nur!) zuganglicb, den

Sir Arthur Evans, der Erforscber des vorgescbicbtlicben Kreta,

Anfang Milrz 1919 in der ^Times* vei'Qlfentlicbt bat. Er klagt

liber die mangelbafte wissenscbaftlicbe Vorbildung der jungen eng* 15

liscben Arcbaologen, die gegentiber ibren methodiscb durcbgebildeten

auslandiscben Rivalen einen scbweren Stand batten. Das zu griindende

^Imperial British Institute . of Archaeology in Cairo" miisse einen

Direktor,’ einen Bibliothekar und einen Arcbitekten erbalten, nebst

einer Jabressumme von etwa 800 000 Mark mit der Aufgabe
,

in 20

einer guten Bibliotbek wissenscbaftlicbe Untersucbungen ausfiibren

zu lassen und diese im Zusammenbang mit den Ausgrabungen zu

veroffentlicben. Diese Organisation ist notwendig, denn ,unser guter

Ruf wird von der Art abhaiigen, in der unsere Regierung ihrer

ernsten Verantwortlicbkeit in Agypten gerecbt wird." 25

Denhmdler aus Agypten und Museen. Die Ausgrabungen in

Agypten scbeinen fast ganz geruht zu haben, und an die Durcb-

arbeitung der fruheren Unternebmungen bat man in keinem Lande
geben konnen oder wollen. Aus vorlaufigen Bericbten erfabreu wir

den Vei'lauf der amerikaniscben Grabungen vom Marz 1915 bis so

zum Juni 1918 bei Memphis durcb die Pennsylvania-Universitat

unter Leitung von Dr. Charles Stanley Fisher, der mit dem friiber

bei Reisner tatigen Arcbitekten nicbt identisch zu sein scheint.

Die
.
Amerikaner haben die oft durchwiiblten Scbicbten der Stadt*

ruinen abgeboben und sind unten auf den Palast des Merenptab S5

(19.Dynastie) gestoBen, der ibnen vielseitige und ungewOlmlicbe Funde
gebracbt bat, darunter Malereien mit gefesselten Ausl’diidern, Bild-

hauermodelle und einen Quarzitkopf aus der Zeit Amenopbis lY,

Der Feldzug in Syrien bat auf beiden Seiten Gelebrte an die Front

gefiihrt., Ein Wiener Prabistoriker fand bei Gaza und bei Nablus 40

(Sichem) neolithische Lager von Steinwei'kzeugen
,

aus denen ab-

geleitet sein soil, daft die Neandertalkultur sicb wabrend der jungeren

Eiszeit aus Europa naeh Afrika zuriickgezogen bat und erst in der .

Nacbeiszeit einerseits wieder nacb Agypten zuriickgekehrt, anderer-

1) American Journal of archaeology 22 (1918), Heft 1.

2) Vossische Zeitung 10. Mte 1919.
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seits uber Agypten nacb Vorderasien, Persien und Indien ausgestrablt

ist; dabei ist in Anlehnung an Egyptische Dai'stellungen, auf denen

Syrer mit blauen Angen und bellem Scblichthaar erscheinen, wieder

die Yermutung aufgetreten, dafi die Urbewobner Pal^stinas Indo-

5 germanen gewesen sind^). Bei der von Suden vorgebenden Armee
des engliscben Generals Allenby wurde ein Komitee zur Erforschung

Agyptens gebildet, das sicb allerdings vorwiegend mit ginecbischen

Papyrus ans Agypten bescbaftigt zu haben scbeint.

Ein Kriegsbeft der Zeitscbrift der JLgyptiscben Yerwaltung der

10 Altertiimer ist im Wesentlicben von B a r e s s y und L e g r a i n
gescbrieben. Der erstere veroffentlicbt u. a. einen Denbstein des

TJnterkdnigs Pefnif-da-Bast
,

dessen Yomame Neferker^ an ESnig
Scbabako (Dyn. 26) erinnert. Der zweite, der inzwiscben gestorben

ist
,

bringt interessante BeitrSge zur Geschicbte von Tbeben in

15 rSmiscber Zeit; 1915 fand er bei Grabungen auf dem Grundstiiek

des deutscben Konsularagenten, das man 1914 enteignet batte, die

Inscbrift eines Aurelius Ginnis, Prafekten der Tbebais im 4. Jabr-

bundert.

In unseren Museen bat der Mangel an Arbeitskraften und die

20 BesobrUnkung der verwendbaren Robstoffe die meisten Arbeiten

zurucksteUen lass^. Aber man gewinnt docb wieder Hofinung aut

eine bessere EntwicMung in der Zukunft, wenn man Siebt, daB die

Hildesbcimer Sammlung scbon die zweite Kriegsauflage eines Eubrers

berausgeben kann^). Aus der agyptiscben Abteilung des Bonner

u Akademiscben Kunstmuseums ist die Bescbreibung eines *Holzsarges

! in Muraienform ver6ffentlicbt^). Das neutrale Holland bat die groB

angelegte YerSffentlicbung seiner S.gyptiscben Denkmiiler in Leiden

fortsetzen kdnnen
;
der neue Band gibt Mumiensai-ge in Pbotograpbien

mijt; einem knappen, aber in einigen Einzelbeiten eingebenden Text,

80 docb nunmehr bollandiscb gescbrieben, im Gegensatz zu den ersten

acbt Btoden, die deutscb verfaBt wax’en®). Aus dem reicbbaltigen

Brusseler Museum bat ein belgiscber Eacbgenosse, der teilweise in

Deutschland studiert bat, ein scbSnes Totenbueb der 18. Dynastie

verGffentlicbt
;
breit angelegt, ausffibrlicb bebandelt und verscbwende-

S5 riscb gedruckt — und docb wird aucb der sacbkundige Beniitzer

das Wesentlicbe scbwer odor gar nicbt bnden^.

jt) BeHdit an die Akademie der Wissenachaften in Wkn.
2) BeHcbt an die Boyal Society in London,

8) Annaiea dn Service des Antiquitds de I’Egypte, 1918, Heft 1—2.

4) Mhresr dnrcli das Pelizaens-Mnseum zu Kldesheim. 2, Aufl. Hildes*

heim 1918. 82 8. mit 10 Abbild. 30 Pt
5) Wiedemann in ArcliSolog, Anz. 1917, 13—17.

6) Beschr^ving ran de egyptische verzameling in hot Eijksmuseum von
Oudheden te leidem Band 9: Mummiekisten van bet Eieuwe Rijk, 2. Serie,

von P. A. A, Boeser. VGravenba^e 1917. foL 8 S. 12 Taf.^ davon 1 farblg.

7) Louis Speleers, Le papyrus de Kefer-Renpet, Un livre de Morts

de la XVIILme dynastie aux Musdes Royaux du Cinquantdnaire k Bruxelles,

BrUssel 1917. 110 S. 29 Taf. M. 50.
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Sclirift und Sprache, Seit 1897 ist von 29 deutschen Ge-

lehrten unter Mitwirkung von 10 ausl^ndischen Facbgenossen nacli

Er man's Plan das WQrterbuch der agyptiscken Spracbe vorbereitet

woi’den. Ein znsammenfassender Bericbt liber die geleistete Arbeit^)

teilt mit, dafi die Gesamlkosten in 21 Jabren 135 000 Mark be- &

tragen nnd daB fiir die Bearbeitung des restlicben Drittels des ge-

sammelten Zettelmaterials nnd den AbscbluB des Ganzen fiir die

Verbffentlicbnng nur noch ein bescbeidener Betrag iibrig geblieben

ist. Hoffentlicb werden die gegenwartigen Pinanzscbwierigkeiten

nicbt die Durcbfiibrung eines Unternebmens beeintrScbtigen, das die lo

Bedeutung des deutscben Anteils an der Agyptologie zeigen k6nnte.

Bisber wissen sogar unter den Facbgenossen nnr wenige den in

vielen Fallen entscbeidenden Wert der Sammlnngen des Berliner

Wdrterbucbs zu wurdigen oder vermOgen ibn anszunutzen; wo die

dort gewonnenen Erfabrungen einmal in* einem Aufeatz zutage

treten, staunt man immer wieder uber den Fortsebritt der pbilo-

logischen Erkenntnisse ^). Einige anderweitige Aufsatze von Egypto-

logiscben Pbilologen bescbaftigen sicb mit dem Sebriftzeicben der

Scblange^), mit dem partizipialen Ursprung der Suffiskonjugation*^)

und mit dem agyptiscben Possessivartikel Die im letzten Jabres- 20

bericbt bervorgebobene Entdeckung der Sinaiscbrift wird weiter

durcbgeai'beitet
,

diesmal mit dem Ergebnis, daB sie ein lilteres

Gegenstiick zur pbdniziscben Scbrift ist, d. b. eine ^.ndersartige

Entwicklung des beiden Scbriftarten gemeinsamen Ursprungs, des

Demotiscben ®). 25

Fiir die nubiscbe Spracbe bat ein Afrikanist die VerSffent-

licbung seiner Aufnabmen der Dialekte im Sudan fortgesetzt Das
Volk der Megabarer, das dem Eeicbe von Meroe angehSrte, ist aus

einem demotiscben Papyrus als mMr belegt^).

6eschichte und Kultwr, Zur politiscben Gescbicbte des Landes »(

sind keine wicbtigen Arbeiten erscbienen, wobl aber mancbe inter-

essante Einzelarbeit kulturgescbicbtlicben Gbarakters. Jeder S.gypto-

loge bat sicb mit den kurzen Beischidften herumgescblagen, die in

Grabreliefs des alten Eeicbs den Bildern zugefdgt sind; jetzt er-

balten aucb weitere Kreise ein Bild davon, was die Leute sagen, 35

die mit Landwirtscbaft und Viehzucht, Fiscbfang und ScbifPahrt,

Marktbandel und Steuerzablung, Viebscblacbten und Opferbereitung

' 1) Erman in Sitzungsber. Akad. Wiss. Berlin 1919, 23.^—31. Bericbt

Uber 1917, ebenda 1918, 47—48.
2) Erman, Ein orthograpbiscbes Kriterium, in ZAS. 55 (1918), 86^—88.

8) Spiegelberg und Setbe ebenda 89—92.

4) Sethe in ZAS. 54 (1918) 98—103.

5) Spiegelberg ebenda 104—110.

6) Hans Bauer, Zur Entzifferung der neuentdeckten Sinaiscbrift und
zur Entstehung des semitiscben Alphabets. , Halle 1918. 28 8.

7) Meinhof in Zeiiscbr. fUr Kolonialsprachen 8 (1918), 110—139. 257

—267. 8) Moller in ZAS. 55 (1918), 79—81.
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beschS-ftigt sind^). Yon einem nns bekannten Baumeister der

18. Dynastie lernen wir einen dienstliclien Brief wegen einer Sklavin

kennen, die ihm von der Webearbeit weggenommen ist^). Bin Maler

aus einer anderen nns -woblbekannten Famiiie der Zeit Rainses II.

5 bittet seinen Sohn um Honig, schwarze Augenscbminke nnd Fett

als Heilmittel fiir seine kranken Angen^). Ein Astronom sucht die

Einzelfrage nacb der Methode der Himmelsbeobacbtnng durch die

alien Agypter zu lessen, die durcb das ganze Altertum bindurcb

fortgelebt und auf die Gegenwart gewirkt bat^). In gr()Berem Zu-

10 sammenbange und auf zuverMssiger Basis werden uns die astro

-

logiseben Yorstellungen und Praktiken der spat^gyptiseben Zeit

unter babylonisebem EinfluB vorgefiibrt ^) ;
der Yerfasser fiibrt uns

aucb antike Beobaebtungen farbiger Steime vor®). Yon anderer

Seite sind die friiher sebon betriebenen sebwierigen Untersuebungen
16 der agyptiseben Metrologie neu aufgenommen wordeii’). Ein be-

sonderes Interesse baben die Ebevertrage gefunden, in deren Kennt-

nis wir durcb das Zusammenwirken von drei Bearbeitern ein gut

Siiick weitergekommen sind. Die alteste Spur fiir das Yorbanden-

sein eines formuliex-ten Ebevertrages liegt in einem Briefe der

20 19. Dynastie, in dem die Redewendung „in das Haus eintreten" ein

Ausdruck Mr ^beiraten" ist®). In der ptolemS,iscben Zeit wird eine

Ebe auf neun Monate gescblossen, um dann in eine endgultige Ebe
umgewandelt zu werden, falls die Frau inzwischen niebt ein Kind
aus ibrer fraheren Ebe geboren bat Gelegentlicb wird eine

25 scbriftlose Ebe iu eine scbriftlicbe Yollebe umgewandelt, unter

Legitimierung eines vorbandenen Sobnes aus dieser Ebe^^). Die

uinfassendste Arbeit auf dem Gebiet der Ehevertriige stellt bei der

Yer5ffentlicbung von Aktenausziigen aus Ebevei'trilgen der 22. Dy-
nastie die sieben Typen der Heiratsvertrage zusammen, die uns von

30 Dynastie 22 bis zum 1. Jabrhundert v. Cbr. bekannt geworden

1) Erman, Reden, Kufe und Lieder auf Grftberbildern des Alten Reichs

iu Abli. Akad. Wiss, 1918, phil.'hist. Klasse Nr. 16. Berlin 1919. 62 S.

2) Spiegelberg in ZAS. 55 (1918), 84—86.

,8) Erman, Der Brief eines Kranken an seinen Sohn, in Amtl. Berichte

Preui. Staatssammlungen 40 (Dez. 1918) 62—66. ^

4) Conrad Weichberger» Wie konnten UrvSlker ohne astronomische

Werkzeuge Entfemungen am Himmel messen und warum teilen wir den Kreis

in 360 Grad? (VortrUge und Abh., herausg. von der Zeitschrift „Das Weitall*

28 SA. aus 1917, Heft 5—8). Berlin 1917. 12 S. 9 Abbild. 60 Pf.

6)

Prana Boll, Sternglaube und Stemdeutuhg, (Aus Natur und Geistes-

welt 638.) Deipaig 1918. S. 28—29.
6) Boll in Abh. Bayer. Akad. Wiss. 30, 1 (Miinchen 1918).

7) Viedebantt, Porschungen aur Metrologie des Altertums (Abh. Sftchs.

(Te.s. Wiss., phil.-hist, Klasse 34, III, Leipzig 1917). VIII, 184 S. Abschnitt

Xn ; Studien zur idtSgypt. Metrologie.

8) Spiegelberg in ZAS. 65 (1918), 94—95.
9) Sethe in Nachr. Ges. Wiss. GSttingen, phii.-hist. Klasse 1918, 288

—299 rait 1 Taf.

10} Spiegelberg in ZAS. 54 (1918), 93—98. Mit Taf.
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sind, dazu die Vertoge fiber „lose Ehen^O* Eiese Abbandlung wird

als „die Grundlage fur alle kfinftigen IJntersuchungen fiber das

agyptiscbe Eherecht" bezeicbnet 2
),

Fur aile Gebiete der fiufieren Kultur und des geistigen Lebeus

wie ffir die politische und ^WirtschaftsgescMchte der griecbiscben 5

Zeit findet man jetzt eine zusammenfassende Darstellang und um-
fassendes Material in einem yielseitigen Werk fiber die Ergebnisse

der Papyrusforscbung. Das ausgezeicbnete Buck lafit immer wieder

den Wunscb nach abnlicben Arbeiten ffir die 8,ltere Zeit wacb-

werden ^). le

Beziehungen zum Axisland. Wer von dem starken afrikaniscben

Einschlag in der agyptiscben Kultur nicbt fiberzeugt ist, blattere

einmal die Neuausgabe von Scbweinfurth*s Keisen^) durch;

er wird dort bei den Vdlkern am oberen Nil immer wieder Gegen-

fetande und Gebraucbe fin den, die an das alte Agjpten erinnern. i5

Ffir die reicben Beziehungen Agyptens nacb Syrien baben wir

als den filtesten festen Punkt einen Feldzug des KSnigs Athotbis

(Dynastie 1, jetzt auf 4099 v. Cbr, datiert), der sicb allerdings

vielleicbt nur auf die Sinaibalbinsel erstreckt bat^). Bei dem Handels-

verkebr zwiscben Agypten und Syrien bat auch der Drogenbandel 20

eine Kolle gespielt, der sicb bis in die Gegenwart herein erbalten

bat^^). Nun das groBe Gebiet des Zusamraenbanges zwiscben Agypten
und dem Alien Testament, fur das alle Interessenten eine starkere

gemeinsame Arbeit fordern")- Bei den Ausgrabungen in Palastina

wahrend der letzten eJabrzebnte ist der agyptiscbe EinfluB auf Scbritt 25

und Tritt bervorgetreten, so daB er eingehender untersucbt werden *

sollte als nur in einer an der Oberfiacbe bleibenden tlbersicbt ®).

Die Kriegsereignisse baben die Entdeckung neuer Denkmaler berbei-

geffibrt; bei Jerusalem sind HSblen gefunden, die eine Vereinigung .

von Kultstlitten mit Grabern nacb ^gyptis^bem Schema darstellen ^0

Von der Sinaifront kommt ein Amulett mit einer gnostiscben Dar-

stellung des syrischen Sonnengottes Helios- Obristus^^^). Weitaus die

1) M oiler in Abh. Akad. Wiss. Berlin 1918, pbib-bist. Klasse, Nr, 3,

S. 1-^31. Mit Taf. 1—3, 2) Sethe in Gott, Gel. Aiiz. 1918. 362—378,

3) Wilhelm Schnbart, EinfUhrung in die Papyruskunde. Berlin 1918.

508 S. 7 Taf. M. 16.

4) Georg Sell w ein fur th, Im Herzen von Afrika. 3. Aufi. Leipzig

1918. 578 S. Viele Abbild. 1 Karte.

5) Borebardt in Orientalist. Studien
,

Fritz Hommei gewidmet, 2 (Mit-

teil. Vorderasiat. Ges. 22), Leipzig 1918, 342—345,

6) Meyerhof, Der Bazar der Orogen und Wohlgeriiche in Kairo, in

Archiv fiir Wirtschaftsforsebung im Orient 1918, Heft 1— 2. 40 S.

7) Wiedemann in Beutscher Merkur (Der romfreie Katholik), 48,

(13. ApAi 1917), 57—60.
8) Ernst Leuken, Der Einflufi Agyptens auf Paliistina auf Grund der

in Palastina gemaebten Ausgrabungen. Diss. Gottingen 1917. X, 68 S.

9) Brandenburg in Zeitscbr, f. Ethnol. 50 (1918), 40—41.

10)

Volbach, Ein palkstinensisches Amulett, in Amtl. Ber. Preufi. Staats-

samml. Berlin 39 (Marz 1918), 123—128.

*
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wichtigste Arbeit des Gebietes ist daS grundlegende urnfangreicbe

Werk uber die yorgeschichtlicbe Zeit Sudsyriens von Karge^),
,

Er bat im Anscblu6 an eigene Grabungen alles herangezogen und
kritisch untersncbt, was aus Agypten und dem vorgescbichtlicben

^ Enropa nur irgend in Frage komme^^ kann. Seine weitgreifende

Untersucbung des gewaltigen Materials bat in zabllosen Einzelbeiten

interessante Ergebnisse, und seine dauernd wertvolle Arbeit gibt

auf lange Zeit binaus ein abscblie6endes und zuverlassiges Bild der

altesten Gescbicbte Palastinas.

10 Ein Aufsatz uber das in Kleinasien iiblicbe Trinken durcb ein

Rohr fubrt uns zu den Hetbitern^}. Ein anderer uber Hacke
und Pfiug der jiingeren Steinzeit in das vorgesobicbtlicbe Europa,

das den agyptiscben abnliobe GerS-te verwendet^. Obne Arbeiten

der Bronzezeit in Nordeuropa^ die jetzt auf etwa 2000 bis 1800
16 V. Gbr. datiert wird^ lassen sicb die langen 8,gyptiscben GriFzungen-

scbwerter nicbt erklaren, von denen wir einige Stiicke aus der

19. Dynastie (urn 1200 v- Chr.) besitzen^j.

KunstgescMclite und Arcliaologie. Eine geistvolie Gbanikteri-

sierung des ^gyptiscben Stils stellt die Placbenwirkung auf alien

Gebieten in den Vordergrtdid
:
,Die Elacbe ist das Gesetz agyptiscber

Kunst*’ ina Gegeiisatz Kdrperstii der Griecben^). Unter den

Einzelabbandlttogen ist von allgemeinem Interesse der Nacbweis von

idealisierten Portrats gealterter Manner^), ebenso die Gliederung

der verschiedenen Kopftucber oder KSnigshauben, in denen wir den

36 Pharao erscbeinen sehen ^), An einzelnen Motiven baben eine Unter-

sncbung gefunden die Rosette, zunacbst nur in kurzer und vorlautiger

Form®); ferner das Bild des Pharao am Fenster, das unter Ame-
nopbis IV. auffcritt und sicb fur einige Generationen balt^), Eine

Untersucbung fiber die Scbeibenrader am Wagen in agyptischen

^0 Biidern ware wertvoiler geworden, wenn der Verfasser starker be-

tont batte, dafi es sicb um eine unagyptiscbe Erscbeinung bei den

1) Paul Karge, Eephaim. Die vorgeschichtHche Kultur Palastinas und
PbSniziens. Archaologische und religionsgescWchtUche Studien, Paderbom 1917.

755 S. 67 Abbild. 1 Karte, M, 44. (Collectanea Hierosolymitana, A^er6ff4ntl.

dw mss. Station der Gdrresges. in Jerusalem, Band l.'l

2) Wiedemann in ODZ. 21 (1918), 280—282.

5) Sebum acber in Germania (Korrespondenzbl. der rom.-germ. Komm.,
des ArCbaolog. Inst.) 2 (1918), 1—4.

4) Scbum acber im X, Bericbt der Rdm.-German, Kommission 1917

{FrankfurtrHam 1918) 7—86.

6) Karl Ernst Ostbaus, Grundztige der Stilentwicklung. Hagen 1918^

'69 S. Agypten: S. 8—12.

6) Splegeiberg In KAS, ,54 (1918), 67—73, mit 7 Abbild. uii^* 1 Taf.

7) Bonnet in ZiS. 64 (1918), 79—86.

8) GeorgStreng, Das Rosettenmotiv in der Kunst- und Kulturgescbicbte.

Miinchen 1918, 80 S. 33 Abbild.

9} Schfifer in Amti. Ber. Preufi. Staatssamml. Berlin 40 (De«. 1918),

41—61.
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aus dem Mittelmeergebiet kommenden Fremdvdlkei'n handelt^)* Die

Technik des Auflbtens von Goldk5rnern zeigt der agyptische Schmuck

in reizvoller Verwendung^). Bemalte Tongefafie geliOren zu den

hnbscliesten Erzengnissen des agyptiscben Knnstgewerbes Agyp-
tiscbe Bronzefiguren bebaupten nacb ihrer Technik wie nach den 5

verwendeten Motiven ihren Tlatz in einer Zusammenstellung der-

artiger Stiicke aus alien Zeiten
;
«ine ungewShnliche Bronzestatuette

des Amon war vor knrzem noch nach Strafiburg gekommen^).

Anderweitige Behandlungen einzelner Denkm^ler fiihren uns vor,

W£LS im Bahmen eines Vortrags iiber die Memnonskolosse in Theben 10

zn sagen ist®); ferner einen arehaisierenden Grabstein der SpS-tzeit,

der manches Bemerkenswerte an archaologischen und sprachiichen

Einzelheiten fiir die Eeligionsgeschichte enthalt’); endlieh eine Zeic.h-

nung eines agyptischen Bildhauers des 2. Jahrhnnderts v. Chr. anf

Papyrus nait der Darstellung eines liegenden Sphinx, die mit Hilfe 16

des Quadratnetzes auf den Stein iibertragen werden sollte®}.

Die wichtigste kunstgeschichtliche Arbeit des Jahres sind die

Aufsatze von Schafer zu den Punden der Grabungen von Tell

ehAmarna, die h^ufig in das Gebiet der Eeligion hiniibergreifen

In der Untei'suchung, in der die vorsichtige Kritik des geschulten 20

Archaologen ebenso erfreut wie das feinsinnige Verstandnis fur

kiinstlerisches SchaSen und antikes Leben, werden die Typen der

Amarnakunst sorgfaltig festgestellt, insbesondere auf die Frage ibres

Ursprungs und Fortlebens bin. Daraus ergibt sich ein gesicbertes

Bild von der Eigenart des unter Anienopbis IV. herrsehenden Stiles. 25

Schafer setzt sich mit guten Griinden in Gegensatz zu Borchardt,
dessen Auffassung der Amaimazeit und dessen Deutungen der Portots

im vorigen Jahre weite Kreise uberrascht batten.

Religion. Fragen der agyptischen Eeligion, die stets ein be-

sonderes Interesse fanden, haben aucb in diesem Jahre die grQBte so

Zahl von Bearbeitern gefunden. Die Durcharbeitung der antiken

Vorstellungen vom „Nabel der Welt^ hat den agyptischen Gedanken,

1) Hugo Motefindt, Die Enfestehung des Wagens und des Wagenrades,

in Mannus 10 (1918), 31—63.
2) Marc Kosenberg, Geschicbte der Goldschmiedekunst auf technisdier

^undlage, Abteil. Granulation. 158 S. ,
284 Abbild. Frankfurt-Main 1918.

Agypten: S. 36 --41 mit Abbild. 57—64.

8) Mdller, Bemalte TongefSfie, in Amtl. Ber. Proiifi. Staatssamml. Berlin

89 (Juli 1918), 217—227. ,

4) Frida Schottmiiller, Bronze-Statuetten und Gerftte. (Bibl. flir

Kunst- und AntiquitSten-Sammler, 12.) Berlin 1918. 166 8. M. 8. Agypten:

S. 17—20 mit Abbild. 1— 6.

5) Spiegelberg in ZAS. 54 (1918), 74—76, mit Abbild.

6) Wiedemann, Die Memnonskolosse, in Bonner JahrbUcher 124 (1917).

72 S.

7) Burcbardt und Boeder in ZAS. 55 (3 918), 50—64, mit Abbild,

8) Borchardt, Sphinxzeichnung eines agyptischen Bildhauers, In Amtl.

Ber. Preuii. Staatssamml. Berlin 39 (Febr. 1918), 105—110.

9) Schafer in ZAS. 65 (1918), 1—49, mit 80 Abbild. und 8 Taf.



208 Wissenschaftliclier Jahresbericht

daB ein Tempel der Mittelpunkt der Welt ist, in den rxchtigen Zu-
sammenbang gebracht^).

Fur Gutter nnd Gottesdienst ist eine ganze Eeihe von Meineren
Anfsatzen zu nennen, Eine Deutung der agyptiscben Gutter vom

5 Standpunkt der vergleicbenden Mythologie lauft auf eine Sammlung
von 34 Monograpbien agyptiscber Gottbeiten hinaus, bereicbert um
eine Einleitung mit etbnographiscbpen Gesichtspunkten, im Einzelnen

anregend trotz der Irrtiimer-). Ein engliscber Facbgenosse ans

einem Kreise, der wabrend des Krieges in maBloser Weise gegen
10 die deutscbe Agyptologie gebetzt batte, glanbte einen neuen agyp*

tiscben Gott gefunden zu baben, niuB sich nun aber von einem
Deutscben nacbweisen lassen, daft er die Hieroglypben nicbt recbt

bat lesen kSnnen’'^); die spracblicben Kenntnisse sind bei dem
grofiten Teil der engliscben Agyptologen immer scblecbt gewesen.

15 Auf die Entstebung von Gottbeiten aus dor Lotosblute scbeint sich

ein franzQsiscber Aufsatz zu bezieben^). Eine engliscbe Arbeit, die

Serapis, Isis und' Mithras gewidmet ist, wird als Untersucbung zur

Universal-Religion bezeichnet^). Yon alttestanientlicber Seite wird
uns eine Abbandlung iiber kanaanitiscbe Gottbeiten gebracbt, in der

20 das agyptiscbe Material und ^gyptisebe Gottbeiten mit Scbarfsinn

und Erfolg bebandelt werden^. Fiir den Kultus ist bemerkenswert,
dafi auf der Westseite von Tbeben eine Kapelle des Cbnum von
Elefaiftine gestanden bat, der dort zusammen mit seinen Begleit-

gSttinnen verebrt wurde von Lenten, die aus Elefantine stammten'^}.

25 Die volkstiimlicbe Gottin Toeris in Nilpferdgestalt bat als Weib-
gesebenke von Fi'auen kleine Figurcben erhalten, die ein Stuck
Leinengewebe bargen, oder Milcb aus einer Brust tropfen lassen

konnten ^). Demotisclie Quittungen iiber die Einzahlung von Kollekfen-

geldern geboren zu einem Kultus des Gottes Mont und der Isis

so von Phils,, die beide in Hermontbis verebrt wurden Die uralten

Xitel der Hobenpriester der groben Tempel Agyptens werden neuer-

dings dbersetzt: der Grobte der Seber, der Grobte der Arzte, der

1) Roscher, Der Omphalosgedanke bei verschiedenen Volkern, bes. den

semitischen, (Ber. SSchs. Ges, Wiss.,"'^pMl.-hist. Klasse 70, 1918, Heft 2). Leipzig

1918. 115 S. M. 3,60. Igypten: S. 79—86.

2) K unike in Internation. Archiv fiir Ethnographie 24 (1918).

3) Wiedemann in Wochensclir. f. klass. Philol, 35 (1918), 142 gegen

Nash in Proceed. Soc. Bibl. Archaeol. 38 (1916), 35.

4) Moret in Journal Asiatique 1917, Mai-Juni-Heft.

6) Joiirnal of the R. Asiatic Society 1917: Kennedy im April-Heft, Er-

widening von Legge im Juli-lleft.

6) Grossman n, Hadad und Baal nach den Araarnabriefen und nach
den Sgypt. Texten, in Abh. zur semit. Religionskunde und Sprachwiss. (Baudissin-

Festschrift). GieBen 1918, 191—216.

7) Spiegel berg in Z.AS. 54 (1918), 64—67.
8'j M Ciller ebenda 138—139, mit 2 Abbild.

9) Spiegelberg ebenda 116—120.
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Or(5Bte der Werkmeister^). Ein Grazist hat den Kiiltus des Apis-

stieres \inter rdmischer Herrschaft dargestellt 2).

Die iigyptischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tode ent-

halten sicher viele afrikanische Bestandteile
;
man fiihlt sich in dieser

Annahme bestarkt, wenn man eine aus'gezeiclinete Darstellung von r>

Totenkult nnd Seelenglaube bei afrikanisehen Yolkern durchsiehtj

obwohl der vorsichtige Yerfasser sich Yon der Betonnng dieser Yer-

wandtschaft znriickhalt, auch wo sie iiaheliegt®). Ein holUndischer

Theologe hat das oft behandelte Thema vom Wesen des Ka im

AnschliiB an die Yorstellungen des primitiven Menschen von nenem lo

iintersucht nnd erkennt in dem Ka das Lebensprinzip nnd die

personliche Seelenkraft, ferner den Doppelganger des Menschen nnd

endlich seinen Schntzgeist^). Die kritische Untersnchnng einiger

Texte des ratselvollen Totenbuchs hat die betreffenden Spriiche in

neuem Lichte erscheinen lassen. Der eine von ihnen behandelt das is

Herbeibringen der Eahre^); ein anderer entpnppt sich als Einger-

zahLreim^). Der Anfang des beriihmten 17. Kapitels lantet nnnmehr:

^Mir gchr»rte All, als ich noch allein war“'^).

Zw.;! griechischer Zeit enthalten hubsche volkstiim-

liche Texte mit poetischen Ziigen einer persbnlichen Eeligion ®). Ein 20

demotischer Yertrag von 270 v. Chr. wix’d mit einem Unternehmer

abgeschlossen, der eine Leiche vorschriftsmaBig mnmifizieren lassen

solP). Ein anderer Papyrus enthalt Notizen, die sich ein Priester

maehte, als die Angehdrigen bei ihm die feierliche Beisetznng einer

Fran mit Anffnhrnng eines Festspiels bestellten 25

Literatur. Nur zwei Arbeiten sind fiir dieses Gebiet zn nennen,

aber sie beanspmchen ein besonderes Interesse. Die erste macht
vorlaufige Mitteilnngen iiber einen deinotischen Papyrns ans der

Zeit des Kaisers Angnstns mit einem Gespr^ch zwischen dem KOnig
nnd einem Priester Amasis; das Ganze wird in die Zeit des Konigs iio

Psamtik (Dynastie 26) versetzt, der wShrend einer Sonnenfinsternis

starb nnd anf dessen Mnmienbinden das ^Buch vom Atmen“ ge-

schrieben ward. Yon diesen beiden Einzelheiten erinnert die erste

an den Tod Christ!
, die, zweite soil einem religibsen Bnche eine

besondere AYeihe verleihen^^). Dnrch die Mitwirknng eine Agypto- ss

1 ) Sethe in 2AS. 55 (1918), 65—-67.

2) Toutain in Museon 1916, 16 Mars.

3) Ankermann in Zeitschr. f. Etlinol. 1918, 89— 153.

4) van der Leeuw in ZAS. 54 (1918), 56—64 als Nachtrajj zn Xhep-
logiscli Tijdschrift 1918.

5) Sethe in ZAS. 54 (1918), 1—15.
6) Sethe ehenda 16—39.

7) Sethe ehenda 40—49.

8) Erman in Festschrift Ed. Sachau (Berlin 1915), 103— 112,

9) Spiegelberg in ZAS. 54 (1918), 111—128.
10) Spiegelberg ehenda 86—92.

11) M oiler in Amtl. Bar. Preufi. Staatssaminl. Berlin 39 (Mai 1918),

180—184.
ZeitBchr. der D. Morgenl. Ges. Bd. 73 (1919'. 14
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logen an der Untersuchung der Erzahlung vom reichen Mann und

armen Lazarus ist eiii vollstandiges Bild der GescMchte des agyp-

tischen Mirchens von der Hadesfahrt des K5nigssohns Chamois zu-

stande gekommen, das in Memphis in heilenistischer Zeit entstand,

5 von einem Jnden in griechischer Sprache verbreitet, dann ins

Aramaisehe ubersetzt wurde und schlieBlich in das Gleichnis Jesu

liberging ^).

3) Gressmami, mit Beitragen von Holier, Vom reichen Mann iind

arraen Lazarus, in Abh. Akad, Wiss.
.

phil.-hist. Klasse, Berlin 1918, Nr. 7.

90 S. 8 Abbild.

De Goeje-Stiftung.

Mitteilung.

1. Der Vorstand blieb seit November 1917 unverandert und

setzt sich somit folgenderweise zusammen: Dr, 0, Snouck-Hur-
10 gronje (Vorsifeender), Dr. M, Th. Houtsma, Dr. T. J. De Boer,

Dr. K. Kuiper und Dr, 0. Van Vollenboveu (SekretUr und

Schatzmeister),

2. Yon den drei VerQffentlichungen der Stiffcung sind nbeh eine

Anzabl Exemplars zu den im folgenden angegebenen Preisen vom
15 Yerleger E. J. Brill in Leiden zu beziehen: No. 1. Photogimphische

Wiedergabe der Leidener Handscbrift von al-Buhturi’s Hamasa (1909)

:

96 Gulden; No. 2. al-Mufaddars Kitab al-Fakhir , ed. Prof, 0. A.

Storey (1915): 6 Gulden; No. 3. Streitschrift des Gazali gegeii die

Bit^nijja>Sekte, von Prof. I. Goldziher (1916); 4,50 Gulden. Der

Verkauf aller YerSffentlichungen dndet zum Besten der Stiftung statt.

3. Der Vorstand hofft, daB die vielfach verzOgerte Herausgabe

der schon vor zwei Jahren angckundigten Studie des Herrn 0. Van
Arendonk dber die Anfeigo der Zaiditendynastie nun demn§^bst

werde erfolgen k5nnen.

4. Der Vorstand hat beschlossen, die Ver<3ffent)iohung von zwei

neuen Werken zu iibernehmen: „Bai' Hebraeus’ Book of the Dove

toge&er with some chapters of his Ethikon* von Dr. A. J. Wen-
sinck, und Dr. I Goldziher*s Studien iiber die Geschiehte der

<ioJtoauslegtm,g (vermehrte tJmarbeitung der vom Verfasser 1913
^ in Uppsala abgehaitenen VortrUge).

November 1918.
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Verzeichnis der seit dem 30. Nov. 1918 bei derRedaktion

zur Besprechung eingegangenen Drackscliriffcen.

(Mit Ausschlufi der bereits in diesemHefte angezeigtenWerke^). Die Schriftleituiig

behalt sich die Besprechung der eingegangenen Schiiften vor; Rucksen|iungen
k6nnennicliterfolgen;im Allgeraeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LII, Z. 4fi*. — nur dann Anzeigeu von Biicbern etc. aufgenoinmen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellscbaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Facbgenossen

,
das eine

Oder andre Tficlltigere Werk eiHgeliend besprechen zu wollen, werden mit

Danic angenommen; jedoch sollen einem und demselben Herm Facbgenossen

im Hdchstfalle joweilig stets nur drei Werke zur Rezension in unserer

Zeitschrift zugeteilt sein. Die mit * bezelchneten Werke sind bereits vergeben.)

W. H. Roscher. - Wilhelm Heinr. Roscher; Der Oraphalosgedanke bei ver-

sehiedenen Ydikern, besonders den semitischen. Ein Beitrag zur vergleicbeii-

den Religionswissenscbaft
, Yolkskunde und Arcbaologie. Mit 16 Figuren

im Text. (= Berichte iiber die Yerhandl, der Kgl. S&chs. Ges. der Wiss.
Bhilolog.-bistor. Klasse. 70. Bd., 2. Heft.) Leipzig, B. G. Teubner, 1918.
116 S, M, 3.60.

W. H. Roscher. — Die Zabl 50 in Mythus, Kultus, Epos und Taktik der Hellenen
und andrer Yolker, besonders der Semiten von Wilhelm Heinr. Roscher.

(= Abhandl. der pbilolog.-histor. Klasse der Kgl. Sachs. Ges. der W'iss,

Bd. XXXIII, Kr. Y.) Leipzig, B. G. Teubner, 1917, 134 S. 20 Figuren
auf 3 Tafeln. 3 Bilder im TexA. M. 6.—

.

Fr. Ko^p. - ArchSologie. Von Dr. Friedrich Koepp. I. Einleitung: Wieder-
gewinnung der Denkmkler. 2. Auflage. Mit 1 Abbild, u, 8 Tafeln. Berlin

und Leipzig, G. J. G’oschen’sche Buchhandlung, 1919. (Sammlung Goschen
538.) 100 S. geb. M. 1.80.

H. Kern, - H. Kern: Yerspreide Gescbriften. Achtste Deel: De Kagarakrta-
gama (Slot). Spraakkunst van het Oudjavaaniscb. (Eerste Gedeelte.)

VGravenhage: Martinus Nijhoff. 1918. VI -f- ^24 S.

H. V. Soden. - PalSstina und seine Geschicbte. Sechs volkstiimliche Yortrstge

von f Hermann Freih, v, Soden, 4. Auflage. Mit einem Plan von Jeru-
salem und drei Ansicbten des Heil. Landes. (= Aus Natur u. Geisteswelt.

6. Bandchen.) B, G. Teubner, Leipzig it. Berlin, 1918. 115 S. M. 1.80.

1) Sowie im allgemeinen aller nieht selbstitndig erschienenen Schriften,

also aller bloBen Abdrucke von AufsHtzen, VortrSgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Geselischaftsbibliothek liber, werden dann aber in

den Verzeicbnissen der BibliotbekseingSnge in dieser Zeitschr. mit aufgefUhrt,



212 V&^&eichm cUrhei der Redahtwn eingegcmg&iien Di^ckschriftea,

P. Thomsen, - Das Alte Testament. Seine Entstehung und seine Oreschichte.

Von Peter Thomsen, (« Ans Natur u. Geisteswelt. 669. Biichleiii,}

B. G. Teubner, Leipzig und Berlin^ 1918. 126 S, M. 1,60.

FalSstinajahrbuch des Deutschen evangelischen Instituts fiir Altertums-

wissenschaft des Heiligen Landes zu Jerusalem, Herausgegeben von Prof.

D. Dr. D. Gustaf Dalman. 14. Jahrgang (1918). Mit 7 Bildertafeln und
13 Notenbeispieleu. Berlin 1919. Ernst Siegfried Mittler und Sohn. 134 S.

Tor Andrm. - Die Person Muhammeds in Lebre und Glauben seiner Gemeinde.
Von Tor Andrse, (= Archives d’^ltudes orientales publiees par J.-A. Lundell.

Vol. 16.) Stockholm 1918, P. A. Xorstedt & Soner. 401 S.

IL SchachL ~ Indische Erzahlungen. Aus dem Sanskrit zum erstenmal ins

Deutsche libertragen von Dr. Hans Schacht. 1918. Edwin Frankfurter,

Lausanne und Leipzig. 232 S. Geb. M. 13.50.

Fr. Heiler. ~ Die buddhistische Versenkung. Eine religionsgesehichtliche Unter-

suchung von Dr. Friedrich Heiler. Ernst Reinhardt, Miinchen 1918. 96 S.

M. 3.60.

W. Steiniizer. - Japanische Bergfahrten. Wanderungen fern von Touristen-

pfaden. Von Wilhelm Steinitzer. Ernst Reinhardt, Miinchen 1918. Ill -f
120 S. 34 Tafeln. 1 Karte. M. 8.50, geb. M. 10.40.

Abgeschlossen am 11. Mai 1919,

Neuester Verlag von Ferdinand Schoningh, Paderborn.

Landersdorffer, S,j Dr, 0. 3. B., Der BAAA
TETPAMOP4>OS und die Kerube des Ezechiel.

VIII u. 68 Seiten. gr. 8. Ji. 4.60.

Nikeh, Joh.t Dr., Univ.-Prof.,J£An neuer Nin-

karrak-Text. Transkription, Qbersetzung und Er-

klarung nebst Bemerkungen uber dieGoltin Ninkarrak

und verwandfe Gottheiten. VII u. 64 S. gr. 8. M. 4.—.

Die vorstehenden Sdiriften bllden Telle der Shidien zur Ge-

sdiiditc und Kultur des Alterhims.

Schdn, Karl, Dr., Die Scheinargumente bei

Lysias. (Rhetor. Shidien. Herausg. von Prof. Dr.

E. Drerup. VII. Heft.) 116 S. gr. 8. M. 6.—.

Atif die Preise 20 Proj&. Teuemngszusclilag*
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Verbessenmgen- und Bemerkungen zur Kalkuttaer

Ausgabe von Qaljubi’s nawadir.

A'on

0. Reseller,

Der erste mdisebe Druck vom Jahre 1856, besorgt von Nassau

Lees und MawlawT KabTr al-dm steht zwar der spateren Kairoer

Editionen (abgekiirzt 0. — Ich verglich die vom Jahre 1302 d, H.)

an Genauigkeit des Textes oft ganz bedeutend nacb (aucb die

Ortbographie ist niebt immer grammatiscb korrekt), diirfte aber als 6

einzige von einem Europaer gemaebte Ausgabe vielleicbt docb nocb

auf eine gewisse Beachtung Ansprucb erbeben konnen. AuBer dem
bereits in den Corrigenda Vermerkten (S. 235—236) babe icb mir

nocb folgendes notiert:

S. 1 ult. vokal. S^Ux: (obne TeSdid); 3/s 0. ; 3/io vokal. lo

4:1i u. (mit 0.) ;
b/i (mit C,)

* a 3

(II
X.*Ai3UJLj); 6/i und 2 (mit C.) (statt

€» 0
6/5 (mit 0.) UiUs (Dual); IO/7 u. KIaaIL-; 11 ult

(TeSdid verseboben); 12/? 12 paen. (mit 0.) 13/4 0.

(statt xiLaib) liest 13/6 u. (mit 0. besser) UJ (statt ^J); 15

14/12 (mit C.) add. («^^L>Jb) 14/i7 0, statt

16/4 (mit C.) adder (L^xi^); I6/10 genauer: bxb!
; 17/3

autto und ebenso 19/8 u. (and 6O/4); I8/12 (Dr.^))5

19jn 19/2 (statt mit C. 20/? u.

(genauer mit 0.) 20/6 u. (mit 0.) sxLnx.! \iX^ bvX^ ; 20

1) Dr. = Druckfehler. Ich ffehe immer gleich die richtige Lesart

Zeitsohr. der D. Horgeal. Ges Bd, 78 (1919). . 15
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20/8 (ohne!); 22/i (Konj.)
;
22 uli lies

; 24 paen.

25/9 26/4 (mit 0.) ^ ^-^3

27/9 IX. (mite,) ^;Oy^ 27/io u. (mit 0.)

27/5 u. (njit 0,) LJ^ (Dual!); 28/4 u, (mit 0.) genauer: L^L&j;

5 28/ii u. (mit 0.) (6a gewOhnlicli fern.); das vorher-

gehende kann (mit 0^.) gesti'ichen werden; 28/io u. C. add.

(besser) 2^^ U (^^kuJ); 29/6 adde (mit C.) (ooy&); SO/s

yo (mit C, zu streicben); 32/6 (mit'C.) ^ (statt des weniger

M C.

korrekten das sicb aber aucb 52 paen. findet); 34/i vokal.

10 35/1 (mit C. zu streicben; vieileicbt verlesen aus

35 ult. (mit G.) (Li!); 37/8 nacb folgt in

G. : i3s3^1j oU 5^^^

37/e C.: 88/0 Uys? (ohnse Teldid); zu hUj^U j*y>! Tid-

Dozy: commencer la pri^re; 38/9 ^JOLxi feblt (besser) bei C.; 38/io

15 natiirlicb (statt a;.-^); 38/ii das zweite ist (mit C.)

zu streicben; 38 ult. (mit C.) 39/4 u. jXlXj (obne S); 39/6 u.

J* D,0

(ebenso) (0. bat gj>!); ^O/e (Dr.); 43/8 und u (mit

C.) (statt 2JU-^; 43/6 u. ^ (iJ J^); d4/u (0.)

47/5 u. (obne TeMid); ibd. su, (mit C.) 2O03O; 48/ii
;

so 49 ult, adde nacb mit 0. 50/? u. KJLw.^ (scbleebt

gedruckt); 5I/12 C. add. c:a1p>J^5 (j3oS); 56/ii lies ^iZyi [obne

TeMid]; 56/6 (mit 0.) U5^ 24^ L]; 59/6 0.:

6O/4
1
^' [efr. ad 17/8]; 6 I /12 2JJ! k4 L (obne Tesdid); ibd. s u.

iiS; d2/s ^ 64/? u, und 4 u. yiil (obne TeSdid);

*5 65/2 (mite.) 66
/
7 ‘LJ^jO:/i (Dr.); 65/9 ^y::; 65/9 und 10

£ w

(mit C.) und U; 65/9 u. 65/u und 8 u. sowie
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4 u. und paen. vokaL UA5 und 66/5 (G. bessei') statt

67/g zweimal Jki hintereinander ist kaum angangig; C.

hat 67/7 f. (0. besser) .jUl! und dann

67 /i 3 (mit 0. nattirlich) 68/2 (mit 0,) (^jU) ;

68/8 (0. vielleicht besser) (statt 70/8 (act.) &

70/9 (mit 0.) 71/5x1. (ein Punkt auf dem

o ist abgesprungen)
;

72/3 (mit C.) 72/6 (mit 0.)

(statt des bier nicht passenden g^joLi); 75/io (genauer) 77/6 11.

(mit 0.) 78/6 n. (mit C.) 79/i (mit 0.) ^^^16

83/i 3 ist nur erlS-uternde Glosse zu xind 10

also zu streichen
;
oder lies mit C. (^^3) ’

(verdruckt); 86/5 (mit C.) (y!; 85/? vokal. 85/8

oLUi^; 87/6 u. (olme Tesdid, wie auch sonst durchg^ngig

in der Geschichte Nr. 121); 87/4 Yokal. ^U; 87/s L^lAa!==-; 88/8 u.

und 7 u. vokal. bezw. 88/4 u. vokal. 88/3 ti. vokal. 15

Ctj ^ ^
90/9 u. vokal. (mit C.)

;
99/? mit

(mit 0.)

100/9 u. (mit 0.) 100/u grammatisch entweder "§]

Oder (mit 0.) — erstere^ geht aber nicht wegen des

Metrums (Wafir); IOO/5 u. (mit 0.) (fern, wie im folgenden 20

^ I*- O ^

und usw.); 100 ult. add. lOO/io
;

100/s u. der Text in 0. ist ausfiihrlicher und besser; 102/6, 7 und

10 UljJvad stets ohne TeSdid (ebenso wie 87/6 u,); 103/i

108/6 vokal,
;

105/4 vokal. 2kXJ; ibd. lies
;

105/6 0. gLJaJi 105/9 (mit C.) IO6/5 u. 0.85

iOf: (statt IO6/1 (mit C.) Oo; 107/i8 0. LbLls

(statt Lbxj); IO8/4 Ljujr^ (Dr-); IO8/12 vokal. u!Jst->JSjt; IO8/7 u.

15*
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v-aaiiaj (wegen des Metrums — Kanjil)
; xXjJul ohne o (Metrum !)

;

s:-

ibd. 6 u. lies (= statt ySli (aucli wegen des
St ^

St

Metrums); 108 paen. (activ,); 109/6 U..pu^5 109/5 u.

(mit 0,)

5 Medda); llOji (mit C.) S^JUZwi; 113/6 u. schreibe U [wie auch

231 paen.]; 113/4 u. Lj; 114/4 u. (Dr.) [ohne

TeSdId]; 114/5 u. wie auch das Metrum [Kamil] verlangt;

120/i (mit C.) (j.Ul3); 120/$ C. (statt 122/i2

(mit 0.) 122/s u. (C.) uXj!^ 124/$ u. (mit C.)

X*5U]t (s^xi!); 125/8 u. (mit G.) U.^ (statt 126 ult, (mit

0. korrekt) 130/io a. (mit C.) o^^^Xw!; ISl/i-s Dittographie

und folglich zu streichen; 181 paen,. (mit 0.) 131 ult. (mit

0.) v,yo3 (Kom.); 133/d (mit 0.) OtlaX*; 138/4 0.

(ohne vorhergehendes Alifj; 139 paen. und 140/i naturlich

16 (statt 141/6 (mit 0.) 141/9 (mit C.) ^Lw; statt des

folgenden sicherlich unrichtigen hat C. das (mir allerdings

auch unhekannte) 143/u u. C. 145/ii 0. add. stA-o
o

nach 148/9 u. (0.) ibd. (0.) 149/8 u.

zu vokaiis.; cfr. Ibn Qotaiha's Handbiioh der QescMdhte

fd (ed. Wfistenfeld) 258/6; 149/7 u, (ohne TeMxd); 152/$ u. (mit

B
,

ft-

0.) ijijja; M. * u. (mit 0.) ibd. s m (mit C.) (j-Ui; 154/6 u.

(mit C.^ 165/i (mit C.) ^t) jJ 155/io (mit 0.)

statt lies ((y^) ISS/e (mit O.)

155/ia u. C. add. Ls nach 1^7 /i2 u. i$ (ohne

1) Auf S, 165./a 5* 6* f. 10 iit bei dena Worte — wohei der iB/eraus-
fi-

•
, ,

geber wehl an gedacbt lia4; — stets das falsche Hemza zu slr^clien.



ReBcher, Verb, u, Bern, z, Kalkutt, Ausg. von QalouhVs nawadir. 217

TeSdid); 157/6 0. 158/9 u. (wie aucli 177/6 n.) vokal.

168/c (mit 0.) 159/i (mit 0.) (iuUiiJ!

159/6 (korrett) 159/8 (bis); 159/9 u. (mit C.)

159/411. (mit C.) I6O/4 iLas (Dr.)-; I6I/9 (mit G.) (liU)

(wegen des Metrnms); ibd. ii >_5jAs; 162/8 u. bS; 163/4 »

- ^ it

(mit C.) 168/6 vokal. 163/7 (mit 0.) (^^1)
- ?5

163 paen. (mit C.) fj\y, 164/4 u. (mit 0.) ^jy^. »ii; 164 paen.

(mit C.) 0I1XA.0 ’
164/r 6!. JsL^ So ,

164/5 (G. v)!j^b!i)^); 165/6 u. (mit G.) iX4.:s? b! L; 165/i

(mM, G.) ^ i5; 165/6 n. (mit G.) (statt IV cfr. die 10

W6rterb.); 165/3 u. (besser mit G.) UjjC.*; I66/2 ^,1; I66/4

(mit G.) JLs Uj; 166/6 (mit G.) 166/8 (mit G.) 6.*b:;

167/2 [wie aueb 159/8] I68/10 (mit 0.) I68/7 u. 05i>3>.2i!

(Dr.); 169/5 169 nit. vokal. 171 ult. = ?;

172/3 u. (mit G.) vjOoCj; ibd. s u. (Gairo 1329) tLs^ J/ ^yi; M. is

(3. pers.); ibd. ^ijusJ! (wegen des Metmms [Regez], in das

nicht paBt); 172 /g u. (mit G.) [am Bade der Verse

•ist natttrlicb uberall » statt g einznsetzen] ; 172/5 u. (mit G.)

ibd. (mit G.) AAiL+j XillL ; 174/7 n. (mit G.) oU/a; 174/4 |j.s (wegen
a **

Metnim); liberhaupt ist das ganze Gedicht in C. besser: S^ndere

noeb 174/10 u. (Ui^) i:ind ibd, 9 u. (uA*-<Jb); 175

nit. vokal. vi>.^AaJl ;
176/io (mit C.) 1329) ijoj^

(statt Oj^); vokal. 177/6 u. vid. ISS/g u.; 177/.9 (mit 0.)

ibd. 9 und 6 u. (mit 0.) und als Gegensatz zu

1) Der Editor verwechselt sebr hUufig C> und so z. B. das falsch ge-

druckte (ioS/l; l^O/s ii)j umgekehrt iOiij IBT/s^ 159/8; 169/5.
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178/10 woU ^T; jm 178/is vokal.

sOLelj (statt 1. pers.); 178/7 (mit C.) (statt

C.) ibd. (wA*i=l); iM. lo ibd. ii 179/4 u.

(mit C.) lii ; ibd. 3 u. C. (aber baum riehtig) (statt ;

6 179/6 (statt 180paen.iC*lki!(?) statt iUiyS (welch’

letzteres wobl keinerlei Sinn gibt); ISO/s (korrekt) ibd. is

(korrekt) hTjII (statt 15^!) — wie auch zweimal 186/4 u. — ;
I8O/10

C. ISO's u. (mit 0.) 'bd. 3 u. (mit 0.) (wie

auch 103/1); 181/6 u. gojjAlt (Dr.); I8I/1 n- s 0. (statt J.*ic);

10 ISl/s u. €. ISl/s 0. add. (jUajJI) I8I/3 a.

(statt ;t^!); 181/0 (mit C.) Xijlj; I8I/10 u. ^ und ibd. 9 u.

(ohne Suffix wie die ubrigeu Nomina); 182/i u. s sti^jil!') j, ;

182/6 u. (Dr.) ;
I88/11 u. Cfr. Dozy und streiche das ?

;

185/2 C. |.yj. y KjlX?; 185/7 C. besser: jle JaI; 185

16 paen. 2. Hemistich: ^c*) [des Gauze ist ein Wort-

spiel]'; iiberdies geht die Zasur bei durch; 185/7

(Dr.) ;
185 ult. (mit 0.) (jtoJ ;

186 ult. |*.Aii.4 (Dr.)
;
1 86/10 1X4

ist metrisch unmSglieh; 0.: Xjo‘, also iX«, 189/5 u.

(mitG.>vijou.:> (ohne Alif); 199 paen. (wie auch 203/i2) L^^UaJ (Dr.).

M 2OO/10 und ibd. s u. (Teldid verschoben) ;
ibd. paen. (mit

0.) 201/7 u. ^.,L=0 (streiche TeSdId); 203/* (korrekt) ;

203/s a. tilge die Vokalis. 203/i2 das erstemal ist l^Lol

verdruckt; 204/i C. add. LJ'j**- nach 205/9 G. (statt

?Ua.s:\Lv, was wohl kaum einen Sinn gibt) UL;Ca5>; 2O6/7 u. cylS!

S6 (statt Byl!); 206/io (Dr.)
;
2O6/10 (mit G.) (statt U’^)

1) Cfr. die Warterbadier. 2) Ebenso auch 212/4.

3) Eigentlicb besser zu schreiben.
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nnd ebenso 206/ij u. was zweifellos besser paUt; 207/2 (mit

C.) (statt b!); 207/i2 0. U, (statt des unpassenden

Jl^); 208/8 mit C. (statt weil die letzteren bereits

a^gefubrt worden sind, cfr. Z. 2); 208/4 der Text ist ganz verderbt;

lies mit 0. : xU! j.*! J. (d^vJ !jU) ;
s

209
/
1011 .

(mit 0.) 211/6 u. (statt des falsohen

213/8 0. (&i^) 214/1 G. ^jS> (^Ui)

.ixjiXss- i.SlJ'-ta.*; 214 ult. (mit 0.) 214/o (mit C.J

(Lebensalter) statt des sinnlosen 218/3 (mit C.)

220/8 11 . (mit 0.) 220 ult. (mit 0.) 221 /i2 10

(Dr.); 221/11 0. iOa, (j^) statt 8.*s; 221/6 u. 0. »..j.Lb (U); 222 ult.

C. 0^5 statt des unpass. 223/iou. C.

=»
;

223/12 (mit 0.) \JiM; 223/8 u. 0. Kail! KwiLS-

JJu; 224/6 CrCc^y (statt 224/9 (mit 0.)

225/s u. i_a4!^0J! (so aucb 0.) ist wohl zu streiohen und dafiir 15

^yt^OJ! bezw., zu lesen; 225/ii u. (korrekt ohne t

am Ende); 225/s u. (mit 0.) 226/9 u. vokal. Kjb!^ (statt

KiiJO; 226/8 u. G. jJ KaI- 227 ja (korrekt) ^oLU!; 229/7

die Lucke [ ] ist in C. einfacb iibergaugen; 231/i (mit C.) ^

LPOo^ii-; 231/2 C. 8^*A*i- ^ ^5̂ ai!; 231 paen. U (statt LIT) so

[cfr. llS/ou.]; 232/i (mit 0.) U — Lo (wie hafi-

licb und greulicb bist du!); 233/s u. Kii-LaJl (Dr.).

Nachtrag. Adde; 17/7 u. lo!j (cfr. C.); 27/9 (mit 0.)

ibd. 10 (mit 0.) jLiSuiCr (^Lisuib); 37/4 u. mit C. s0.i!,; 37/2 u.

(mit 0.) ^ (vXu^O'’

42/2 (mit G.) ciJlxJ! (streicbe Teldid); 47/? u. (C.) oLaj! ;
127/io

lies yiJ (verdruckt).
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Zu Sojuti’s Maqamen (Stambul 1298),

Von

0. Reseller.

Wie icli schon in meinen Bemerkungen zu Ia‘alibl*s „maii

gaba ‘anhu l-mutrib“ [vgl. MSOS. 1917] ausgefiihrt babe, k5nnen

wir der friiberen 6'ewa'ibdruckerei eigentlich nur wenig Bank

wissen, da sie — trotz der vielen Hilfsmittel
,
die Konstantinopel

5 speziell bietet — sicb lediglicb mit der meebaniseben
,

oft dazu

ganz nacbla.ssigen Wiedergabe irgend einer Handsebrift begniigt

bat, obne aucb nur der Exaktbeit des Textes, gesebweige gar wissen-

sobaftiicben Irfordeitnissen irgendwie gereebt zu werden. Ba diese

Brucke aber andererseits im Osten ziemlicb im Uinlauf, und — was

10 man von vielen orientaliscben Bracken eben niebt bebaupten konnte

— obne groBen Aufwand verbaltnismaBig leiebt besebaffbar sind,

so sind wir aus praktiseben Griinden docb wieder baufig gezwungen,

auf diese Publikationen' zuruckzugreifen. Zu den 1298 d. H. in

der genannten Bruckerei ersebienenen MagUmea SojutVs mSebte

16 icb nun bier folgende Yerbesserungen und Bemerkungen gebenAj

S. 5/5 u. ganz unsicber; Vaiianten cfr. G.

29/7 u.) und
;

ibd. [statt 6/0 G. SO/ii

= 449/4 u, 6/11 JJbu (konstipiert) cfr. G. 30/6 u, und

1) Dr. =3:= (wahrscheinlich) Druckfehler; ich gebe immer gleich die richtige

Letsart. — Ton den beiden dem Brack vorbergegangenen Litbograpbien der

Maattmen Soj^l’s: Kairo (bezw. Bfilaq) 1276 ,— 108 Seiten [ab pag. 91 eine

MaqRmo des J^asan el~*AipSir ilber die Frd^imoBen] — abgekdrzt C. —
und BhopSl 1297 (m einem Sammeiband, dessen erate Schrift das ,K. el-mub-

takar fl b;^fltoi mS Jata‘allaqu bflmu*anna| wa ’l-mai|akkar“ ist] — abgekdrzt

B. -— ist dio erstere wohl bloi sebwer, die ietztere wobl gar niebt eihdltlicb.

2) Es sei bier gMcb bemerkt, dad die Bbopsler Litbograpbie wobl nlcbts

anderes als einen wSrtlichen Wiederabdruck der Kairoer (Bulaqer) vom Jahr

1276 darstellt und desbalb textkritisch obne Belang ist.

t
^

i

3) Zu (Brechreiz) vid. Dozy.
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Text 4 5 /a u ;
9/io (die graphisch leicht erklarbare Variante

— cfr. 0. 35/5 u. — diijrfte in Hinweis axif Text 23/io u und

40/8 11 . nicht zn akzeptieren sein); ibd. 8 u.

0. 36/6, wo allerdings wobl falsch vokalisiert ist:
5

8jj.il (Dr,); ibd. uli wLi; II /16 u. 13/2 ;
5.

ibd, 14 mdebte icb die Textlesart yM-kjtll mit RP.^) 1206 gegen

die Berliner Hdss., die lesen (cfr. anch C. S/e), fiir richtig

balten; ibd. 7 iXXs^ (beim Misten); ibd. 4 u. \S^ -

die Varr. z. B. 0. 5/4 u. cfr. 14/5 n. ^<415

RP. entspricht dagegen wieder unserm Text 2); gegen 15/s le

best 0. 7/4 11
. ^ uAtiJi (Lit); ibd. 5 (jLij wie aucb

— freilicb etwas undeutlicb — C. 7 nli; I 6/2 v^L::pb5! ;
ibd. 10

(obne 3 dazwiseben); ibd. 16 ; 17 paen.

^ L5^">

20/4 Libb; M. lo n.
_5

cfr. 0. 17/6 ;
21/u Oj*it

22/7 Varr.: t*JLW» und UiL«; ibd. 10 u. (Dr.); ibd. s n.

(Dr.); 23/11 «5liOo u5^b} (obne ^); ibd. 10 n.

Sj4s> ibd. li u. Lgj 24/^ yys (Dr.); 28/5 u.

(K..^jJ!) 30/5 ;
Sl/s u. ; 32/4

».a5 32/6 ,_^U; 34/u wobl (Druck undeutlicb); 20

ibd. s u. cfr. C. 55/7 u.= B. 483 paen.; 36/* vJuL^uU

;

dagegen 0. 56/6 vJiiL.i^b. Beides sebeint unaicber; sollte etwa

Uiibsa-JJ zu lesen sein ? — 36/i8 ff. : Das Gedicbtcben des Ibn §eref

1) Die Ra^b Paseba Kopie konnte icb wSbrend meines kurzen Aufent-

halts in Konstantinopel im Ja.nuar 1918 wegen Bacberrevision in der Bibliotbek

leider sozusagen ©rst in der letzfcen Minute und desbalb nur ziemlich fl^chtig

anseben.

2) In Pet. 1, 296 «= Ahlw. 8556 ist das ^ nacbtrftglicb wegradiert
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el-Qairawani ist leider sehr mangelhaft uberliefert
;
zum Autor vid.

Brock. I, 268. Z. i des Gedichtes 4 (C. 58 ja) wlXcT

5 jjLT; ibd. uJU; 7 u 37/6 (ebenso

RP.) Varr. ..ixsi und (cfr. C. 59js = B. 487/4) 37/3

sVarr. RP.; 0.59/7 and B. 487/2 ibd. ult. oL*i*AJ! wobl

richtig gegea oLiii! (0. 60/5 u. ^ B. 488/i), da sonst nur

und ^.^Uiiublich; 40/ii ibd. ii u. erwartet man

cfr. 0. 65/9 = B. 491
/
4 ;

trotzdem haben aber auch verscbiedene

Hdss., wie z. B. RP., Pet. 1, 296 = Ahlw. 8556 u. a., die Test-

10 lesart; ibd. 5 u. ist die Za,sur nacb wie richtig 0. 65/8 u.

= B. 491
/
9 ;

41 ult. 42/2 cfr. RP.; 42/4

ibd. 6 u. (Dr.); 43/i jai (Dr.); 43/9 u. Varr.

y? 45/10 ibd. 5 u. iuyij yi, 46/s

n (jyil) ibd. yj (Dysenterie)
;

ibd. 9 yjL (d*sV)

;

ibd. 12 (g.yi) cfr. C. 75 ult.; ebenso auch Janus XXI, 224/i9

(Kroner: Bine medizinische Maimonides-Handschrift) ; 47 /s wohl

(0. 77

1

5 u. ist wobl Dr.) 5
A^jxo u.

(Dr,)
;
ibd. 8 u. *- cfr* C- 8 I /3 u.

;
SO/s Var.

;

n 51/8 u, Varr. b! und ULn/j; letzteres G. 85/6 == B. 50 4/3 u.

;

52/7 u. Lii ibd. is.^MyCwj; 0. 86/n = B. 505/4 u.. (doch

gegen die Hdss.)^) cyG^;, 55/4 ^A2ai>i®); SO/s

(statt Qj^!); wobl kiinstlicbe Bildung als Wortspiel mit dem (bezw.

Umdrebung des) folgenden Wort(s)^LjLil; 56/l2 u. 14 diirften wobl

26 ganz unverstSndiiob sein; Hds. As^ad Effendi

statt 64/i ibd. 11 u. (Dr.); ibd. paen.

1) RP.: Wetzstein II, 193, fol. 19/7 u. 2) Im Vers.
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(Dr.); 65 paen. 66/9 u. J.Lxi (cfr. Harm’s 48. Maqame);

5

67/s lxL\ doch haben die Hdss. ebenfalls das unverstEnd-

licbe Uu.]!; 67/io (statt ^*U); 68/14

iijll,; 70/s u. o:^U ^U*Xv-!; 71/6 xiLl gJUaj^; 71/8 u.

;
74/15 sJsSiXjuayo; ibd. 511. (Dr-); 75/9 K-j^aJL

oS^AjJi q8!; 8I/10 ^SyCSt; 84/n ^=-^1 ^j. — Auoli im Kairoer

(und Bhopaler) Text ware manebes zu rektifizieren
;
da sicb aber

mit Hilfe des 6awa’ibdrnckes durcb Yergleicb das Riebtige finden

lafitj m5cbte icb es an diesen Bemerkungen genugen lassen ^).

-> j c; w .

1) So halte ich z. B. Text 29 jit und 5 u. xx^/ali und fiir richtig

(mit RP.) gegen die Lesarten (C. 47/8 und 3 u. = B. 477/l0 und paen.)

und obwohl mir der Sinn der beiden Stellen nicht klar ist. Ebenso

sind auch C. 48/4 u. B. 478/5 u. falsch, wahrend Text 30/l2

S- w

(cfr. Lisan 14, 372 paen.) das iliehtige bietet a. a. m.
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Zur Inschrift der Wardak-Vase.

Von

E. Hnltzsch.

In seinen ^Indoskytliischen Beitragen*' (SPAW., 1916, S. 787 ff.)

kat Konow zaklreiche scharfsinnige Verbesseningen der Lesung und
Erklarung der bis jetzt bekannt gewordenen Kharosbthl-Inschriften

mitgeteilt^). Zu diesen gehSrt die zuletzt von Pargiter in der
5 Epigraphia Indica (Vol. XT, p. 202 ff.) berausgegebene Inschrift

der Wardak-Yase. An einer einzigen Stelle glaube ich von Konow
abweichen izrt natsisen* Es dies der Satz avi ya bis sarvina
pvLym hhmatu in Zeile 3 (a. a, 0,, S. 808). Der Sinn des Satzes

ist ofifenbar, daft das Yerdienst der in der Inschrift beurkundeten
10 Stiftung einer Peliquie des Buddha alien Wesen ziim Heile gereichen

soli. Bei dieser Gelegenheit wird eine Einteilung der Lebewesen
gegeben. Die Lesung der meisten Wtirter ist bereits von Konow
berichtigt worden. Bevor ich eine weitere kleine Xnderung vor-

schlage, empfiehlt es sich, zur Begriindung derselben die bei den
15 Indern, sowohl Brahmanen als Buddhisten, ubliche Klassifikation der

organisehen Wesen in der Literatur zu verfolgen.

Die Aitareya-TJpanishad (III, 3) unterscheidet l ^
esen)j

die aus Eiem bervorgehen, die lebendig geboren wei^den, die aus
so SchweiB entstehen und die emporsprieBen®. Auch nacb ^anokara-

chlrya’s Kommentar zum BrahmasUtra (III, 1, 20) gibt es vier

Klasaen von Wesen, ntalich lebendig geborene, aus Eiern hervor-

gebende, aus Sehweifi entstehende und emporspriefiende ('id|gf4'^

Nach dem Vedantosara

u (§§ It0-^i34) sind die lebendig geborenen {jarUyujd) KSrper
Menschen^ Yleh usw., die aus Eiern hervorgehenden {andcija) Ydgel,
Schlangen usw., die aus, Schweii^ entstehenden {svedajd) Ltee,
Mdcken usw. und die empoiTsprieiSenden {udbhijja) Striucher,

D Konow'a Lesaiig far aimurno auf S. 804, Anno. 7 ist von
Wichtigkeit fUr die A^ota-Inschriften, da das Zeichen ivctf aaoh In MSnselira
{aPba- fiinfinai im Edikt Xllj nnd ShahbSzgarliT {tadatmye, X, 21) vorkommt.
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Baume usw. Dieselbe Einteilung wird ini Gesetzbuclie des Mann

(I, 43—48)' rait weiteren Beispielen belegt^).

Eine etwas abweicbende Einteilung der organischen Katur

liefert der Mediziner Su^ruta (Calcutta 1835, Vol. I, p. 4), Er

unterscbeidet vier Arten von Pflanzen {stkcivara)^ die wir bier liber- 5

gehen konnen, und vier Arten von Tieren (jangama): —

^srr: i ii.

Nach seiner Auffassung sind also die jarayujas Yieli, Menscben,

Raubtiere usw., die andajas Vdgel, Schlangen, kriechende Tiere usw., lo

die svedajas Wiirmer, Insekten, Ameisen usw. und die vdbhijjas

sonderbarerweise Kocbenillen, FrSscbe usw.

Das Vaideshikasutra des Kanada (IV, 2, 5) unterscbeidet zwei

Arten von KOrpern: den aus dem Mutterleibe hervorgehe^nden {yd-

nija) und den nicbt aus dera Mutterleibe bervorgehenden {ayonija). i5

Hierzu bemerkt der Koinmentator Pra^astapada^j :
—

I H . ,Hieivoa (ist)

der nicbt aus dem Mutterleibe bervorgebende {ayonija) der Karper

der gQttlicben Risbis®), (welcber) obne Mitwirkung von Samen und

Blut aus Atomen entstebt, die von besonders (groBem) Verdienst

unterstutzt sind^). Die Qual (bereitenden) K0r)ier der niedrigen

Tiere entsteben aus Atomen, die von besonders (groBer) Scbuld

unterstutzt sind. Der aus dem Mutterleibe bervorgebende (ydnija)

entstebt aus der Verbindung von Samen und Blut. Er ist zwei-

facb: lebendig geboren und aus einem Ei hervorgebend. Der lebendig

geborene ist der von Menscben, Vieb und Tieren des Waldes. Der

aus einem Ei bervorgebende ist der von YSgeln und kriecbenden

Tieren (oder Scblangen)‘‘. Die Pflanzen bleiben bier unberiick-

sichtigt, und die erste Klasse ist neu binzugekommen. Auch die

SiddhuntamuktUvali zum BhUshnparichchheda] Vers 38 teilt den

KQrper in ydnija und ayonija, ersteren in jardyuja und andaja^

aber letztex^en in svedaja^ udbhijja usw.^), und fiigt binzu: —

20

30

35

1) S. aach YfidavaprakSsa’s Vaijayanitf Madras 1893, p. 173 und die

beiden im Petersburger Wdrterbuch unter zitierten Kosas.

2) Ed. VindhyesvarTprasada Dvivedin, Benares 1895, p. 27 f.

3) Nacb der Nydyahandall (a. a. 0., p. 38) wSre Dvam-

dva\ „der Gotter und Risbis**.

4) Vgl. Tarhakaumud^, oben, Bd. 61, S. 765 f.

5) Unter „usw.“ versteht die Dinakari den Korper der Gotter usw.
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^aucli der KSrper der HSllenbewobner

geht iiicht aus einem Mutterleibe hervor".

Im Sainkhya-System ist der Terminus svedaja durch ushmaja^

,aus Hitze entstebend^ ersetzt, und es treten zu den vier iiblicben

6 zwei neue Abteilungen, deren erste dem aydnija-iarira der gdtt-

licben Eisbis (s. oben) entspricbt, namlicb samkalpika, „durcb den

bloBen Willen bervorgebracht", und samsiddhika^ „durcb Zauber

s. Samkhyasutra^ Y, 111 und Garbe’s ISam-

S. 243.

10 Im 7. Bande des Petersburger WSrterbucbs, S. 498 verzeicb-

nete B^btlingk zwei Stellen des Mahabhd^rata^ an denen statt sve-

daja die Hebenform samsmdaja vorkommt^). Dies ist die gew5bn-

liche Form in der buddbistischen Literatur. Nach der MahUvyut-
patti (§ 117) sind die vier Arten der Geburt {chatvdrd yonayah)

15 jardyujaf andaja, samsvldaja und upapddnJca. Dieselbe Auf-

zablung findet sicb im Mahdvasiu^ I, S. 212, Z. 7, wlibrend an

anderen Stellen {Makdvasiu^ I, 211, 16; II, 15, 16; III, 324, 16;

Divyavoddna^ 6^27, 17) fur upapaduka die Form aupapaduka ge-

braucbt wird. Das Wort vpapuduka oder aupapUduka bedeutet

20 in der Spraobe der Buddbisten „von selbst erscbcinend, unerzeugt* %
entspricbt also dem Vaiseshika-Tcrminus aydnija (s. oben). Es ware

nach SenarFs Ansicht von Sanskrit pradus abzuleiten ^), gebt aber

wohl vielmebr ganz einfach aiif npa-pad zuruck^). Die sudiicben

Buddhisten braucben dfiliir die Form opapatika^)^ die, wie Pali

pdtu fur Sanskrit prudus'^), ein t fiir d zeigt^). Eine Aufzahlung

und Besebreibung der vier Arten der Geburt {chatasso yoniyo)^

ntolicb andajd^ jajuhujd, saTnsedaja und opapatika^ entbalt der

Mqjjhimanikaya

^

I, 73; s. auch DJiarmasamyraha

^

§ 90 und

Windiscb, Bukdha^s Geburt, S. 23— 25, 191 f. Zur vierten Klasse

(opapd;tikd) gebSren nach dem Alajjktmanikdya die Gutter, die

Hdllenbewobner (rerayika), gewisse Menseben und gewisse fiir ibre

S^nden BuBende (vimpdtikd)^).

1) So erkiart der Kommentator Hd/mbiddhika

^

das sonst „natttrlieh“ be-

detiteSt; siehe z. K. I'arhohmwt.udl, oben, Bd. 61, S. 792, Z. 34.

2) S. anch die BhdmaVi zum Brahmaputra, III, 1, 21.

$) Vjsjl. Habesvaras Kommentar znm ATnarakd^a, III, 1,60 und Plema-

ebandra’a Kommentar zu seinein Ahhidhdrmchiritdmani, Yers 1357,

4i Jemmai asiatique, 7. adrie, tome 8, p. 477 ff.

6) Siebe Pknini, III, 2. 164.

6) Bei den Jainas lautet das Wort aupapdtika\ s. das Tattvdrthddliu

grmamtra, II, 47, 62; lY, 28 (oben, Bd. 60, S. 808 f. und 323).

7) Vgl. Geiger’s Pali § 39, 4.

8} Vgl. Neumann’s Bemt*rk;ungeu in der Einleitung zu seiner Ausgabe des

Anpifpdtikamtra, S. 1 f. Unagefcehrt betrachtete Childers (s. v. opapdtiko)

aupujtaduka als eine Korruption von aupapdtika, das er von upapata, „Zu-

faU*^ ableitete.

9) Ygl. oben die Zitate aus Pra^astapdda und aus der Siddhdnta-
muktdvall.
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Yon besonderer Wichtigkeit fiir die Erklarung der Wardak-
Inscbrift ist die folgende Stelle der Vajrachchhediha (III)

,
wo

aufier den vier gewohnlieben nocli andere Arten von Wesen genannt

werden :
—

fwr TT, „so viele Wesen, Subhiiti, in der Welt der Wesen

(existieren)
,

zusammengefaBt unter dem Ausdruck ,Wesen ans

Eiern hervorgegangen oder lebendig geboren oder ans SchweiB ent*

standen oder unerzeugt oder Gestalt besitzend oder keine Gestalt

besitzend". . Unter den ei'sten vier dieser Klassen sind offenbar die lo

Bewobner des Kamaloka, unter den Gestalt besitzenden {rupinah)

die des Eupaloka, und unter den keine Gestalt besitzenden (am-
pinah) die der bScbsten Welt, des Arupaloka, zu verstehen. VgL
Childers, s. v. Sattaloho und Kern, Manual of Indian Buddhism^
p. 57 f.

^

“
15,

Es bleibt nun noch librig, die Ergebnisse der vorstehenden

Zusammenstellung literarischer Zeugnisse auf die Stelle der Wardak-
Inscbrift anzuwenden. Konow liest : — avi ya 7iaragra{ya) paryata
yava bJiavayra yo adra amtara a\m\dajo jalayaga ya yetiga

arupyata sarvina puyae hJiavatu, na

Zunachst lafit sich feststelien, dali die beiden Worte amdajo
undi jalayuga mit den Termini andaja jarayuga (= Pali jWa-
bujd) identisch sein miissen, die, wie wir gesehen haben, in der

brahmanischen und buddhistischen Literatur zwei Klassen von Wesen
bezeichnen, Pargiter s AuflSsung von jalayuga in jala+ dyu + 25.

„a creature which, has its life in water® (a. a. 0., S. 217) ist daber

ausgeschlossen. Das Wort besteht vielmehr aus Sanskrit jardyu
= Pali jalabu und dem Suffix -Aa, welches zu -ga erweicht ist,

wie in natiya (Z. 2) = Pali ndiika und Mahasamghiga (Z. 4) =
Sanskrit Mahdsdmghika, so-

Die nachsten vier Silben liest Konow ya (= Sanskrit cha)

und yetiga^ „soviel als®, was graphisch nicht unmSglich ist, da y
und ^ in der Kharoshthl einander oft sehr ahnlich sind. Eine Ver-

gleichung der oben zitierten Stellen aus der buddhistischen Literatur

ergibt jedoch, dafi hinter andaja und jardyuja der Terminus sqm’
svedaja zu erwarten ist. Thomas las daher nicht, wie Pargiter,

^aphatlga, sondern 4a\m\^etiga (a. a. 0., Anm. 3). Da der linke

Yertikalstrich des zweiten i nach unten verl^ngert ist, so ist wahr-

scheinlich die Konsonantengruppe gexneint, und es ist iaivetiga
zu lesen, das sich zu Sanskrit samsvedaja verhalt, jalayuga 10

zu jardyuja. tJber die Endung -ihi neben -a/ra vgl. Pischel,

Grammaiik der Prdkrit-Sprachen^ .§ 598 und Franke in WZKM..^
IX, S. 347. Zur YerhS-rtung des t in der dritten Silbe vgl. maha-
racha (Z. 2) = Sanskrit maharaja. •

Das n*4chste Wort, arupyata., erklart Konow, wie es scheint, 45
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durcb Sanskrit aropyata nnd Terbindet es als Pradikat mit yetiga

(a. a. 0., S. 810). Da die Lesung yetiga falsch ist, folge icb

Pargiter, ^ arvipyata in arupy-atta (== Sanskrit arupy-atmU)
aufldst (a. a. 0., S. 217 f.), und verweise zur Begriindung dieser Auf-

h fassung auf die oben zitierte Stelle der Vayrachchhedik^, in der

auf die vier gewShnlich genannten Klassen der Wesen die rupmah
und arupmah folgen. Ailerdings fehlen in der Inschrift die avpa-
lOddvkah und die rupmah. Auch k6nnte arupyata fur arupy-
amta^)^ ^mit den arupinah endigend* gemeint sein, was ich aber

10 desbalb fur unwabrscbeinlich. balte, weil das Relativ yo im Singular

stebt. Somit iibersetze ich : — „Ferner, welches aus dem Ei hervor-

gegangene, lebendig geborene, aus Schweifi entstand^ne (und) keine

&estalt besitzende Wesen von der Hdlie bis zur hdchsten Welt da-

zwischen (existiert) / zu (deren) aller Heil soli (diese Stiftung) ge-

15 reichen*.

Halle, 21. April 1919.

1) Vgl. im selben Satze der Insehrift paryata far paryaiata.
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Zu Asvaglioslia's Saunclarananda.

Yon E. Hultzsch,

Den unter obigem Titel im Bande fiiv 1918 (72, S. Ill

—

144) veroffentlicbten Bemerkungen babe ich einige Nacbtrkge nnd
Bericlitigungen binznzufugen.

In der Vasavadatta des Subandbu^) findet^sich euge Liste

yon Gdttern nnd Konigen der Vorzeit, dex^en Handlnngen Anlafi s

zum Tad el boten. Schon Hall bemerkte in der beriibmten Ein-

leitung zu seiner Ausgabe der Vasavadatta (p. 41 ,
Anni. 3) ,

daft

diese Liste mit einigen Zusatzen im JHarshacharifa des Btina^)

wiederkehrt. Cartellieri verglicli beide Listen im einzelnen und
zeigte, daft bier Bana seinem Vorgilnger Subandbu nacbgeabmt und to

ibn zu iibertrefFen gesucht hat^). Die Liste des Subandbu entbiiit

fiinfzebn Naroen
,

die des Bana dieselben ftinfzebn und dazu fiinf

neue. Von diesen zwanzig Beispielen kommen beinabe die Halfte,

nilmlicb neun, bereits in den beiden Kunstgedicbten des Asvagbdsba
vor, wie aus der folgenden Tabelle ersicbtlicb *

ist. i5

Varava- Barsha- Saundam- Buddha-
datta chartta^) nanda chanta

1. Der Mondgott und Tara.

2. Pururavas starb infolge von
Nr. 1 i Nr. 1 — lY, 75

Habsucht Nr. 2 Nr. 2 — XI, 15

3. Nabusha wurde zur Schlange.

4. Yayati ging des Himmels ver-

Nr. 3 Nr. 3 XI, 44 XI, 14

lustig. Nr. 4 Nr. 4
1

XI, 46 —
5. Mandhatri ebenfalls.

6, Da^aratha starb aus Gram um
—

1

Nr, 7 XI, 43 XI, 13

Rama. Nr. 12 Nr. 15 — VIII, 79,81

7, KSrtavTrya und Parasurama. ! Nr. 18 Nr. 16 IX, 17 —
8. Saiiitanu und Ganga. Nr. 15 Nr. 18 YII, 41 ;

X, 56 xm, 12

O.'Pdndu und MadrT. —

-

Nr. 19 Vn,46; X,66®)
:

IV, 79

1) Calcutta, 1859, p. 273—276. 2) Bombay, 1892, p. 97—100.

8) WJZKM., I, S. 124—132.

4) Auch in seiner Kadamharl (Bombay, 1890, pp. 600 und 339) erwShct

Bana Nr. 3 (Nahnsha wurde 2ur SchJange), Nr. 4 (Yayiiti alterte frfihzeitig),

Nr. 12 (Saudasa wurde eiu Kannibale), Nr. 18 (Saiiitanu und GangS) und Nr. 19

•(Pandu und MadrI).

5) In Pada C dieses Verses ist mit Jacobi (s, unten) zu lesen.

Zeitachr. der D. Morgenl- Oes. Bd. 78 (J.919). IQ
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mni SkandalgescMchten aus der Welt der Gdtter und ©isliis,

die A^vaghosba anfuhrt, stimmen zu eiuer Liste von zw6lf solcben

Fallen im DoJakumaracharita des Dan<31ini). Es sind die folgenden,

\Das(Omm,a- SauTidata- I Buddha-

j

racha/rita nanda eharUa

1, Indra und AhalyS.

2. Der Mondgott und TdrS.

5. Der Sonnengott und die State

4. Brihaspati und MamatS.

6. Parasara und KalT.

Die in den beiden vorstebenden Tabellen verzeiebneten Ober-

5 einstinjmungen sind so zablreich
,
da6 man aus ibnen mit einiger

Wabrscbeinlicbkeit entnehmen darf, daft Subandbu, Bana und Dandm

die Gredacbte des A^vagbosba gekannt baben und zum Teile durcb

sie ,
vei'anlaBt worden sind, jene alten Legenden zu zitieren.

Eine abnlicbe Liste findet sicb im Arihadastra des Kautilja.

i;o ffier (p. 11) wird jede der secbs Leidenscbaften
,

die zum Unter-

gaug eines KSnigS fiibren, durcb je zwei Beispiele aus der Vorzeit

belegt. Unter diesen zw6l£ Namen werden sieben aucb von A^va-

gbSsba angefiibrt,

1* „Der BbSja namens DSiida^a ging mit Verwandten und

ifi Reicb zugrunde, da er aus Liebe die Tocbter eines Brahmanen be-

gebrte.^*) Cbarpentier bat diese Legende ausfubrlich bebandeit^).

Im Buddhacliarita (XI, 81), wo vermutlich ^ fur

zu lesen ist, wird aiif sie angespielt
,

aber der Kbriig

nicht Dandakya, sondern Dan dak a genaiint. Tm Bavuiyami

20 (VII, 79—81) beifit er Daiida.

2. ,Ebenso Karaia der Vaideha.*- Dieser Konig ist im Buddha-

(Jiarita (XI, 31), wie Cbarpentier (S. 230, Anm. 4) vermutet, mit

dem Xitel Maitbila gemeint. An einer anderen Stelle desselben

Gedicbtes (IV, 80) wird er, wie Zacbariae bemerkt^), Karaia-Janaka

M g^annt: — »Und nacbdem Karala-Janaka die Tocbter eines

Brahmanen geraubt hatte, erlitt er zwar Vemichtung, gab aber

(seine) Keigung nicht auf,“

* i, 4. „Janam§jaya, der sicb aus Zorn an Brahmanen ver-

griff, ,und TslajaAgba, (der sicb) an den Bhpigus (vergriff).^^

jso Beide Kdnige werden zwar aucb im Saundarananda (VII, 44 und

89) genannt, aber in Verbindung mit anderen Legenden.

5. ,Purtiravas, der aus Habsucbt die vier Kasten beraubte.*^

1) Bombuy, 1898, p. 72.

2) Siehe Nr. 1 der vorhergebeuden Tabelle.

3) Dieser Satz des Kaulilya. stimmt wdrtlicb ubereiu mit VStsySyanas’

Kdmasutra, p, 24, Z. 5f. Siehe Jacobi, SPAW., 1911, S. 962.

4) WZKM., XXVin, S. 224—230.

5) Ebenda, b. 200, Anna. 1.

Nr. 5 1 VII, »5 lY, 72

Nr. 6 i — IV, 75“)

Nr. 7 i VII, 26 —
Nr. 9

I

— IV, 74
' Nr. 10

i
VII, 29 IV, 76
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S. die vorletzte Tabelle, Nr. 2; Malmhharata^ L 76, 20—22; Zachariae,

WZKM., XXVIII, S. 199; Oharpentier, ebenda, S, 233.

10. „Der Haihaya Arjuna, welcher aus Hochmut die Wesen
veracbtete. “

. S. die erste Tabelle, Nr. 7 (Kartavirya).

12. „Die Scbar der Vrishnis, welche im Scherz den Dvaipayana 5

mifibandelte.“ Nacb dem Buddhacharita (XI, 31) bracbten die sinn-

lichen Begierden den Ypishnis den Untergang; vgL Bd. 72, S- 132^).

Wenn man von Nr. 3 und 4 absiebt, so bleiben von den zwblf
Beispielen fiinf ubrig, in denen Kautilya sicb auf abnlicbe Legenden
beziebt, wie A^vagbosba. Die tJbereinstimmnngen sind jedoch nicbt lo

zablreicb und scblagend genugt, um fiir die Entscbeidung der Frage,

ob das KgMillya bereits vor A^vagbdsba seine gegenwSrtige Gre-

stalt besessen bat, in Betracbt zu kommen.

Zu einzelnen Versen des Saundarananda
^

die ich fruber be™

sprocben babe, ist'folgendes nacbzutragen. . is

Sarga VII, Vers 36 (Bd. 72, -S. 128) wird erganzt durch Baua*s

Kudambarl^ p. 166: — „Denn es wird bericbtet, (daB) vorroals ein

Seber namens Stbula^iras (d. b. ^Dickkopf"), der gewaltige Askese
iibte, eine bimmliscbe Nympbe namens Rambba, welcbe die Zierde

aller drei Welten war, verfiucbte.' Sie verlieB die Welt der Goiter, 20

nabm ibren Aufentbalt im Hei'zen eines Rosses und wobntelange
Zeit in der Welt der Menscben, indem sie als eine Stute namens
AiSvabridaya (d. b. ^RoBberz") zu Mrittikavatl-) einem Kbnige
namens Satadbanvan diente.“^)

In der tlbersetzung von VII, 45 (Bd. 72, S. 129) babe icb 2s

Madana als’ den Namen des Risbi gefafit, von dem Bandu', verflucbt

wurde. Dieser Seber bieft aber in Wirklicbkeit Kim dam a;

s. Makwbh. I, 118, 28 und Kadamhar% p. 339. Das Wort mada-
nena ist daber mit stri-samgame zu verbinden: — ^Und Pandu,
dem geflucbt worden war, dali er sicberlicb bei der aus Liebe 30

(erfolgenden) Vereinigung mit (seiner). Gattin den Tod finden

wiirde", usw.

,
Zu Bd. 72, S. 130, Zeile 8 ist nacbzutragen, dab im Harsha-

charita^ p. 224 ein K5nig Rantideva von Viranti erwabnt
wird; vgl. Zaebariae, WZKM., XXVIII, S, 207 f. 35

Bd. 72, S. 140, Zeile 2 lies ftir
^

XVI, 77 (Bd. 72, S. 141). Die Ricbtigkeit der Verbesserung

wird bestatigt durcb eine Stelle am Anfange des dritten

Bucbes des Ddiakumaracharita (p. 106, letzte Zeile): —

1) Lies daselbst in Z. 5 ,im Scherz“ statt „aus Geilheifc".

2) Dieselbe Stadt wird in BSna’s Harahacharita (p. 221 , letzte Zeile)

erwahnt.

3) Auch die im nSlchsten Verse des Saundarananda (VII, 37) erwShnte
Geschichte von Ruru und Pramadvara wird in der Kadambari (p. 340 f.) zitiert.

16*
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Zum SchluE drucke icb einen Brief des Herrn Professor Jacobi
abj der eine Anzabl wichtiger Yerbesserungen im Text des Saun-
darananda entbalt.

,Boni3, 1. Juni 1918.

6 g ich batte ein oder zwei Jabre vor dem Kriege Saundara-
^nanda gelesen und meine Yerbesserungen in dem Text vermerkt.

,Die babe icb jetzt mit den Ibrigen verglicben und zu meiner

^Freude bemerkt, daB wir in den meisten Fallen ubereinstimmen.

^Einiges baben Sie besser geseben als ich, Anderes glaube ich

10
, richtiger erraten zu baben. Letzteres teile icb Ibnen hiermit zu

^geneigter Yerwendung mit.

mit Bezug auf besser als

,IV, 35 d 36 ab

15 30 b. Icb vermute fiir 47 b

, . 52 a '^njt Vtt ct^ entspreehend dem

,vn, la trn: . 26 a& ^
I . Dies bezieht sicb auf die

20
^Mythe von Tvasbtri's Tocbter Samjna, Gemablin Surjas, den

^Tvashtyi abmeiBelte, weil Samjna seinen Glanz nicbt ertragen

,konnte; Mdrkandeya-Furaria, 77, ed einfacher

,(s. c. wenn nicbt [oder

,vin, 4 5

*6 ,X, 56 c fiir gemeint ist die Geschichte

,init MadrT.

,XI, 13 a 15 b TOT^I®. In 18 d vermute ich,

^ ,dafi als Inf. pass, gebraucht ist; episcb ist ein solcher bei

belegt 21 5 ?ft

so ,XII, 6 c 24 c ?ST*nf^.

,xin, 26 a

Halle, 24. Juni 1919,



•233

Tiber die Zigeunerworter in ZDMG. Bd. 66, S. 339.

Von

Euno Littmann.

Hans Stumme verSffentlichte in dieser Zeitsckrift Bd. 66,

S, 339 eine Notiz „Fur Freunde der Zigeunersprache",
in der er eine Liste von WSrtern aus dem Dialekte der stidpalEsti-

nischen Zigeuner mitteilte
;
sie waren von seinem tunisischen Freunde

Si Hamda Zwiten aufgezeichnet aus dem Munde von zwei Zigeuner- 5

frauen, die aus der Gregend von J^fa stanamten und im Jahre 1912

mit einer von dem verdienten Ethnologen und Schaustellungs-

unternebmer Carl Marquardt (f 30. 1. 1916 im Heeresdienste,

im Alter von 55 Jahren) zusammengestellten Beduinenkarawane
durcb Deutscbiland zogen. Im selben Bande der Zeitsckrift^ S. 527, lo

findet sick eine H9tjz von B, A. S. Macalister „Zur Mitteilung
liber die Spracfie der palastiniscben Zigeuner (oben
S. 339)“. Macalister weist darauf bin, daft er sicb eingebend

mit dem palastiniscben Zigeunerdialekt bescb^ftigt babe
,
und daB

ibm die meisten der von Stum me mitgeteilten Worter bekannt 15

seien — »einige jedocb mit kleinen Unterscbieden in der Ausspracbe".

Er kennt iki flAuge“ statt ahi, hdr „Esel“ statt far. Mit Eecbt

vermutet er bei dem zweiten Worte ein Yersehen auf Seiten Zwiten's;

letzterer wird, wie Macalister annimmt, o urspriinglicb wie in

magbrebinischer Scbrift als q gemeint und es spater als f nacb so

Ostlicber Scbrift aufgefaBt baben. Dasselbe Yerseben findet sicb

ubrigens aucb bei fariir_ und far'dr:^ s. unten zu „Braue“ und

^Pems“. Weiter stellt Macalister fest, daB Zwiten wabrscbein-

licb den Unterscbied zwiseben und ^ nicbt babe boren konnen,

da er hd^ur statt pau-ur und hernur statt pirnur scbreibe. Yiel- 25

leicbt liegt aucb bier nur ein grapbiscbes Yerseben vor, wenn
Zwiten das p zun^cbst durcb wiedergegeben, aber nacbber nicbt

mebr an die eigentlicbe Ausspracbe gedacbt bat. Bei bem'dr liefie

sicb das h verteidigen, da die tiirkiscbe Grundform dieses Y7ortes im
Osmanischen Tiirkiscb mit h gesprocben wird. Ben protbetiscben so

Yokal a- bei den WOrtern adzur und atMkna erklS^rt Macalister
aus dem tunisiscb - arabischen Dialekte Zwiten’s; eine andex^e Er-
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kteung versuche ich unten S. 239 zii geben. Natiirlich erwahnt

Macalister auch, daO die Endsilbe *iir das Possess!v*Suffix der

2. Person ist. Zum Scblusse ^verweist er auf seine ErzaMungen,

seine Oz’ammatik und sein WSrterverzeicbnis des Nurl, d. i. der

5 Sprache der Nawar oder syriscben Zigeuner.

Inzwiscben ist erscbienen: Gypsy Lore Society. Monographs.

No. 3. The Language of the Nawar or Zutt the Nomad Smiths

of Palestine hy R. A. Stewart Macalistef', London 1914. Eine aus-

fiihrliche Besprechung dieses Werkes hoffe ich in den Gottingiscken

10 Gelehrten Anzeigen 1919 verSfientlichen zu k5nnen. Im Zu-
sammenhange damit habe ich das Arabische in den morgenlandischen
Zigeuoersprachen n^her untersucht; die Ergebnisse dieser Unter-

sucbung warten auf VerbflTentlichung in den Ahhandlungen der Kgl.

Gesellschaft der Wissensehaftm zu Gottingen. Pur sie habe ich

16 auBer Macalister's reichem Material alle anderen Quellen fiber

die Zigeunersprachen des vorderen Orients, soweit sie mir bekannt
und zuganglich waren, herangezogen. Was sich aus diesen Quellen

ffir die Liste 7on Stumme ergibt, habe ich bier zusaminengesteilt.

Ich hielt diese Arbeit nicht ffir fiberflussig, da mehrere der von
St urn me mitgeteilten Wfirter sich in Macalister *s Buch nicht

finden, da des letzteren Notiz in dieser Zeitsehrift a. a. 0. nur
einige Hauptpunkte berfihrt, und da er in seiner g]::6Beren Publi-

kation andere Quellen fiber die morgenlSndischen Zigeunerdialekte
fiberhaupt nicht heranzieht.

»5 Da Zwiten die Wbrter mit arabischen Buchstaben aufgeschrieben

hatj so konnte er auch I und e, sowie d und u nicht unterscheiden.

Ich habe daher in meinen Bemerkungen kein Bedenken getragen,

ein I bei Stumme einem e gleichzusetzen
,
wenn letzteres durch

die anderen Quellen sich als richtiger nachweisen laBt. Auch bei u
50 scheint mir in mehreren Fallen (so bei Pferd gdrd und Salz Ziln) die

Aussprache mit d richtiger. Beim Possessivsuffix jedoch wechseln

nach Macalister auch im Nfirl it und d miteinander; hier l§Bt

es sich nicht entscheiden, ob Zwiten u oder o gemeint hat; doch

nehme ich an, daB U hier die wirkliche Aussprache wiedergibt.

56 Zum Verstandnis des Polgeuden ist noch zu bemerken, dafi das

IlaMti die Sprache der agyptischen Gauner (also „tobisches Rot-

welsch*) ist, Gagarl die Sprache der Egyptischen Zigeuner, QurMii
ein Zigeunerdialekt in Nordsyrien und in Persien, Dumdnl ein solcher

in Mesopotamien. tlber diese Namen habe ich in dor Einleitung

40 zu nieiner Arbeit fiber das ^ dm morgmliindisfhni
Zlgeilnersprachen ausfuhrlicber gehandelt.

Von den Abkfirzungen brauchen Ouseley, Everest und Eli
Smith hier nicht aufgefuhrt zu werdem, da im folgenden jedes Mai
der Zeitschriftenbaiid, in dem ihre WSrterlisten veififfentlicht sind,

45 angefiihrt ist ffoef&'^s Zeitm^t. ist die Zeitsehrift fur die Wissen-
sohaft der S]t)rachey heramsgegeben von Dr. A. Hoefer, Berlin

1845 f.
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Macalister bezielit sich auf das obcn S. 234. genauer be-

zeiehnete Werk.
de Goeje = Memotre sur les migrations des Tsiganes h

travers VAsie par M. J. de Goeje, Leiden 1903.

Newbold = The Gypsies of Egypt By the late Gapt. 5

Newbold, im Journal of the Royal Asiatic Society of Great
Britain and Ireland^ Band 16, London 1856, S. 285 if. An diesen

Artikel scblieJRen sich Abscbnitte an The Gypsies of Syria^ S. 299 ff.

nnd Gypsies of Persia^ S. 309ff., sowie S. 312 eine von W. B. Barker
in Aleppo angefertigte Liste von Zigeunerw5rtern. Anf das ganze 10

Material (S. 285—312) ist dnrcb die Abkurznng Newbold hin-

gewiesen; ans welchem Abscbnitte das betrefiende Zitat stammt,

ergibt siob ans der Seitenzabl.

Seetzen = Ulrich Jasper Seetzeris Reisen durch Syrien,

Paldstina^ Phbnioien\ die Transjordan-Lander
^
Arabia Petraea 15

und Vnter-Aegypten. Herausgegeben und commentirt von Pro-

fessor Dr. Pr. Kruse und anderen, Zweiter Band, Berlin 1854.

Die Aufnabmen des vortreffUcben Seetzen stammen aus der Gegend
von Nazaretb.

Bei Etymologien bescbranke icb micb im Allgemeinen selbst- 20

verstandlich auf das Gebiet des Semitischen
,
auf dem icb einiger-

mafien zu Hause bin; fiir das Indogermanische gebe icb das Material,

soweit nieine Quellen reicben, und uberlasse den Kennern die Auf-

klarung der Einzelerscbeinungen.

Auge akiur. D. i. aki-ur „dein Auge“. Macalister S. 164, 25

Nr. 506 (hi ,an eye". Alle andern Quellen bieten a in der ersten

^Ibe; vgl. ahkih „Auge“, Seetzen S. 184^; a/a „ eye", Eli Smith
in BoefePs Zeitschr, I, S. 176; anklii „eye", fur das GagarT, New-
bold S. 297; akki and a»iA^z\eye“, fiir das syriscbe Qurb^tT, eben-

dort S. 304

;

akium „eyes“, d, i. aki-um „mein Auge", fiir Aleppo, so

ebd. S. 312; ferner aki „eye“ fiir das QaraSi (pers. Zigeuner), bei

Ouseley, nacb Journal of the Gypsy Lore Society II, London
1891, S. 22. Macalister hat auch in den Texten stets iki und
davon abgeleitete Pormen. Man muB also annebmen, daB in dem
von ibm aufgenommenen Dialekte das a der ersten Silbe dureb eine 35

,Art Umlaut oder Vokalbarraonie zu i geworden ist. Eine Parallele

d^u bietet das Demonstrativpronomen des Pern. Sing.; es lautet

bei Mac al iste

r

S. 23 ihi^ wahrend an eine groBe Anzabl der von
Seetzen iiberlieferten femininen Substantive das Wort -ahih an-

gebangt ist. Letztei-es ist sicber das Pronomen aA|; die betreffen- 4o

den WSrter sind also eigentlicb NominalsS-tze und bedeuten „(der

und der) [ist] dies". — S. aucb de Goeje S. 42 und Nacbtrag

unten, S. 242.

Bein hcfur, D. i. pau-Hr „dein Bein", Vgl. Macalister
S. 186, Nr. 958 „a foot, a leg". Seetzen S. 484®’ hKt pawdss^ 45

paviss „Bein", d, i. pau-iis „sein Bein".

Braue farMr. D. i. wobl kars-Sr „deine Augenlider", Die
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Erklarung ist nicht ganz sicker. Wahrscheinlich stelit bier o fur

und diesem q kann, wie es scbeint, arabiscbes k und q ent-

sprechen. Beispiele aus M a calls ter babe icb in meiner oben^
erwtoten Abhandlung, Abscbn. Ill, A, 1 a, zusammengestelli Fur
die Etymologie kann man zun^cbst an das turkische „Augen^
braue" denkenj dann ware bier qa§-ir zu lesen, und das bybride r
in der ei'sten Silbe k5nnte nur zufi^llig in dieser Form aus der zweiten
Silbe voraufgenommen sein. Sonst bleibt nur nocb iibrig, in der
Bedeutungsangabe eine ITngenauigkeit zu seben, die aber” vieileicht

10 a.uf dieZigeuner selbst zuriiekgeht Nacb Musil, Arabia Petraea
III, S. 159 ist karsct iin Beduineii’Arabiscb ^Aiigenklappe*^, ein
Wort, das mir alierdiiigs sonst niebt in dieser Bedeutung vorge-
kommen ist; dann ware, wie oben vorgescblagen, kari-Sr zu lesen,
und dies ist mir doch das Wahrscbeinlichere. Die Nawar haben

15 in Sudpalastina allerlei feliacbisches und beduiniscbes Spracbcrat
ubeniominen.

^

Brot mdnd. Dies ist ein bekanntes Zigeunerwort
, das auch

im vorderen Orient uberall in den Dialekten bekannt ist
;
vgL mowi

.bread, a loaf“, Macalister S. 181, Nr. 868; mand „Brod%
sroSeetzen 8.184^; mana .bread“, Eli Smith in Eoefers Zeifr

I, S.176; mmm „bread\ im syr. Qarba,tJ bei Newbold,
b. 805; Tnana .bread^, in Aleppo, ebd. S. 812; in Damaskus
bei Everest im Joicrn, of the Gypsy Lore Society 11, 1891,
8.25, — S. auch de G o e j e

,
.S. 43.i)

Esel far. D. i. kar bzw. qar
; vgl. knr „a donkey, a nmle^

Macalister S. 178, Nr, 704; karr „Esel“, Seetzen S. 185®';
khdris .ass", fur das Gagari, bei Newbold S. 297, d. i. Imr^s
(Oder E^ar-is?) .sein Esel"; Ickarr im syr. Qurbatl, kharri (d. i^har-i
.ein Esel", mit unbestimmtem Artikel) im DumanI, .ass" bei New-

ikj bold S, 804. Wie sicb A, q und in diesem Worte zu einander
verbalten, kann icb nicht feststelien, da mir die Kenntnis der leben-
digen Sprache abgebt und das Material nicht derart ist, diesen
Mangd zu ersetzen. Nur darauf sei bingewiesen, daB im Kurdischen
Aar far persiscb Itdr vorkommt — 8. aucb de Goeje S. 42.

86 Frau aizdr, D. i. a-gUr\ jhdr
^
jiiri .a woman, Mac a*

lister S. 166, Nr* ,554; djdry .Weib", Seetzen 8. 186^; jiir
.woman*, Eli Smith in Hoefor^s Zeitschr, 8. 176; giour .woman",
in Aleppo, bei Newbold 8. 812. Das vorgesetzte a kann kaum
demontfetativisob sein

; es mbBte sonst ahi oder e lauten. Daher istm es wobi ein ErweiterungSYOrsatz vor dem Stamm wie in at^ekna .Ol*,

1} H. StttSaaie fc'&g't, oh dies nmwi ztir Etymologisierung des ihm etyino-
iogisch rtoelhaftea tttrkkchw Worths manaw (Redhous© von 1S90, S. 1986^^
bxw. neugriech. .Obsth^ndler, Gemtljsfthtodler" berangeaogen worden
kiiiim. Da jedocb m, W. mmm in alien Zigeunerdialekten nur .Brot* bedeutet,
und da anderersoits ein Bedtutogslibergang von .Brot* zu .Obst, Gemii*©* mir
sonst unbekannt ist, halte ieh einen Zusammenhaiig der Wdrter nicht fhr sehr
wahrschehiHeh.
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s. nnten, und wie er in ardt „Naclit‘‘ bei den Zigennei’n in Syrien

und Persien allgemein gebraucblicb gev^orden ist. — S. ancli de
Goej e S. 41.

Haare wolLut, D. i. hal ur {mol-ur) „dein Haar*^; vgl. wal^

„bair“, Macalistei’ S. 199, Nr. 1240; ^Haar“, Seetzen r>

S. 184^; hdl or vdl „bair“ im Gagari, Newbold S. 297 und im
syr, Qurbfi^tl, ebd. S. 305. — S. auch de Goeje S. 40.

Hand hastur. D. i. hast-iir „deine Hand“; vgb hast „a band*,

Macalister S. 162, Nr. 464; chasst ^Hand", Seetzen S. 184^;

khust „band“, Eli Smith in Hoefer's Zeitsohr,!^ S. 176; kustdr

„band‘‘ im Gagari, Newbold S. 297, d. i. hast-ur „deine Hand*;

kustum^ kustur „iiand“, fiir das syr. QarbatT, Newbold S. 304,

d. i. hast-um ^meine Hand^, hast-ur-,^ liabsome „haiid“, in Aleppo,

Newbold S. 312, d. i. wolil hastome = hast-oin „meme Hand",

denn a und u wecbseln beim Singulars affix. — S. aucb de Goeje u
S. 45.

Haas keri. Her Vokal der ersten Silbe scbwankt zwiscben

w, e und vSlligem Ausfall; letzteres naturlich nur bei Ultima*

betonung. Vgl. kdri „a house, tent, room*, Macalister S. 171,

Nr. 668; kuidh „Zeit*, Seetzen-S. 187^; kuri „house*, Eli Smith 20

in Iloefer^s Zeitschr. I, S. 176; kfr „house“, im Gagari, Newbold
S. 298; hurt or kfri ^bouse*, im syr. QurbatT, Newbold S. 305;

cree^ ikree (auch uhri in dor mukri^ d. i. dom uhri ^Gypsy’s

house"), Everest im Journ. of the Gypsy Lore 80c. II, London
1891, S. 25. — S. auch de Goeje S. 42. 26

Jabr w6res, Vgl. wars „a year*, Macalister S. 199, Nr. 1246;
worsms „Jahr“, Seetzen S. 186®-, d. i. wars-Hs „sein Jahr®

;
varras

or harras „year“ im syi’. Qurb^tl, Newbold S. 305. — S. auch

de Goeje S. 40.

Junge zeru. Vgl. zdro „a boy“, Macalister S. 202, Nr. 1293; so

sard „Knabe“, Seetzen S. 186.

Kamel dewdji. Vgl. dawdi „a camel", Macalister S. 149,

Nr. 207. Zu Grunde liegt naturlich eine Dialektform des tiirki^hen

dewe^ und zwar eine solche, in der das e sehr weit offen, nach dem
a bin gesprochen wird, Wahrend bei Macalister noah der aus ss

dem zweiten d entstandene kurze Diphthong gewahrt ist, hat Zwiten
bereits einen langen Diphthong, der, falls er richtig gehOrt ist, seine

Entstehung dem Akzent verdankt. Wenn das -I richtig ist, so wird

es der unbestimmte Artikel des Nurl sein
;

vgl. meine Besprechung
von Macalister's Buch in den Gott Gelehrt Anz, Der Gebrauch 4o

dieses Wortes deutet darauf bin, daB die syrischen Nawar langere

Zeit mit Turkmenen oder Tataren zusammengelebt haben miissen.

Die anderen Zigeunei’dialekte des vorderen Orients gebrauchen indisch-

persische WOrter liunt^ askt,, ashtr,^ ashtur^ vgl. in der Einleitung

zu Arab, in den morgenl, Zigeunerspraehen die Bemerkung liber 45

v. K r e m e r 's Halebl-Wort Nr. 1 0. Aucb Seetzen, dessen Wdrter-
verzeichnis docb aus Palastina stammt, hat S. 185 ==„Kamel".
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Kehle gergim\ D, i. gergi-ur ^deine Kehle“. Man erwartet

g/rgir giirgir, vgl. gurgirk „of your tliroat", MaCalister,
S. 156, Nr. 356; aber g'drgur „neck“, im syr. Qurbatl, Newbold
S. 305, d. i. wohl gurgUr „dein Hals‘‘); bei der Mannigfaltigkeit

6 der Vokale in den Singularsuffixen des Nui'i nimmt aucb diese Form
nicbt Wunder. Vielleicbt ist sie jedocb gerade ein Hinweis darauf,

dafi sicb im Nuri bereits das Streben nacb Vereinfacbung geltend

macbt; denn in Zwiten’s Formen findet sicb stets das Singular-

Suffix -z2r, nacb konsonantiscbem sowobl wie nacb Yokaliscbem

10 Auslaut. Das Wort gurgi ist bekanntlieb mit dem lateiniscben

gurgulis, aus dem das deutscbe Wort ^Gurgel" stammt, urverwandt.

Kleider efergir, D. i. wabrscbeinlicb *e'firg-ir „dies [sind]

deine Kleider", oder eber "^afrig-h- „ deine Kleider
; denn im Nuri

kann die Pluralendung sowobl an den arabiscben Singular wie an

15 den arabiscben Plural antreten. Das Wort ist mir in dieser Be-
deutung sonst nicbt begegnet. Wegen seines f und g kann es nicbt

ein ecbt'zigeunerisches, aus Indien stammendes Wox’t sein. Es ge-

hQrt m. E. zur arabiscben Wurzel frg. In Syrien und Palastina

gebraucbt man ziemlich allgemein das Wort ^awdH fiir „K1eider “

;

20 dies ist ein doppelter Plural voq wi^d „Ger^t, Gefbfi". Obwobl
icb keinen Beleg babe, nebme icb an, dafi in irgend einem arabi-

scben Lokaldialekte firdg (Plur. afriga)^ eigentlich „Gefafi, Leder-

sack, Scblauch*', aucb in der Bedeutung ,Kleid“ vorkommt, oder

vielleicbt besser nocb
,
daB nur der Plural ’ccfnga die Bedeutung

26 , Kleider® angenommen bat, wie ^awdH im Arabiscben., „Sacben®

im Deutscben, „tbings® im Engliscben, kiydke „Sacben‘‘, dann
^Kleider® im Nuri; vgl. Arab, in den morgenl. Zig.-Spr.^ Abscbnitt

IV, 3. Daraus w^re dann das zigeuneriscbe "^afirger entstanden.

Nicbt so wabrscbeinlicb ist die Ableitung vom Singular firdg;
^0 immerbin kOnnte e der verkiirzte Demonstrativvorsatz e sein

,
wie

z. B. unten bei ebuMr^ und das lange S kOnnte im Nuri bei Akzent-

verscbiebung obne Weiteres ausgefallen sein, also *e-firag~$r >
;
vgl. Arab, in den morgenl Zig.-Spr.^ Abscbnitt III, A, 2, c.

Zur* Bedeutung des Wortes ^sei aucb no6b auf den pers.-tiirk.

25 Gebraucb des Wortes furU^a bingewiesen; nacb Vullers und
Biancbi-Kieffer s. v. bedeutet es ein „Btuck Zeug zurn Abwiscben
der Peder®.

Kopf aeriur. D. i. aeri-ur oder siri-dr „dein Kopf“. Vgl.

jbead^, Macalister 8, 191, Nr. 1074; azerfnns „Kopf“,
4o Be©|z#n; B. 1S4*' (wabrscbeinlicb ein Scbreib- oder Druckfebler,

am ebesten Mr\amrtuaj d. i seri-Ua „S6in Kopf“l; sir, shirit (viel-

leicbt Bruckfebier fiir aMr-ia „sein Kopf*), im &agarT,' Newbold
S. 297; w, „ bead®, im syr. QurbMl, ebd. S. 305; set ,.head*,

in Aleppo, ebd, S. 312, siebt eber nacb dem persischen Worte
46 aus. — S. aucb de Goeje S. 44.
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Gagarl, Newbold S. 297; ebenso im syr. Qurbto, ebd. S. 304

;

goorur „cow“, in Aleppo, ebd. S. 312 (== goru-r „deine Knb^).
— S. aucb de Goeje S. 42.

Milcb Mr. Vgl. Kr, Jztri „ cheese, milk‘d, Macalister S, 169,

Nr. 626; Mr Seetzen S. 184^; hfnr and lehben „inilk“, 6

im syr. Qurb^tT, Newbold, S. 304; keer (d. i. Mr) ^milk" in

Aleppo, ebd. S. 312.

Monat Ygl. mdsi „a month", Macalister S. 179,

Nr. 826; masziis „Monat“, Seetzen S. 186®- (d. i. mcts-us „sein

Monat“, wahrscbeinlich aus einer Genitiykonstrnktion entnommen, lo

-in der ja meist der Possessiv beim Noraen reg. steht wie im Tur^

kischen); mas ^montb" im syr. Qurbati nfid im Dum^nT, Newbold
S. 305. — S. anch de Goeje S. 43.

Mund zeriur. D. i. zm-Cir „dein Mund“. Vgl. zdri „a mouth",
Macali’ster S. 202, Nr. 1292; serrili „Mund", Seetzen S. 184^ is

Nacht ardtt. D, i. wohl ardt-^ doch mufi es mit dem t eiue

eigene Bewandtnis haben, da Zwiten es sonst nicht durch ft wieder-

gegeben hatte. Ygl. ardt „ a night", Macalister S. 140, Nr. 35;
arrdh „ Nacht", Seetzen S. 186^ (wohl Drnckfehler fiir ahirdt^

zumal das t auch in ardt eskerf/ ^ Abend", ebendort erhalten ist); 20

ratsi „night", im Gagari, Newbold S. 297 (mit Sufi*, der 3. Pers.

Sing.); ardt „night“, im * syr.
.

QurbatT
,

ebd. S. 304; rat ^night",

bei pers. Zigeunern, ebd. S. 308. — S. auch de Goeje S. 44.

Nase bernur. D. i. wohl pern-ur oder pirn-ur „deine Nase".

Ygl. pirn „a nose", M.acalister S., 187, Nr. 974. Pie anderen 25

morgenlandischen Zigeunerdialekte gebrauchen das einheimische Wort
nak\ Ygl. nack „Nase“, Seetzen S. 184^;^naft „nose", Eli Smith
mJBoefer^sZeitschr. I, S, 176; nakoum ^nose", in Aleppo, New-
bold S. 812, d. i. naMum „meine Nase", Hier liegt ein ahnlicher

Fall vor wie bei dem Worte fur „Kamel". Der von Macalister so

und Zwiten aufgenommene Dialekt hat ein tiirkisches Wort {burn, in

den bstlichen Dialekten mit^ im Anlaut). — S. auch de Goeje S. 43.

Ol atsSkna. Ygl. cukna »oil“, Macalister S. 148, Nr. 185.

Seetzen S, 184^ hat statt dessen das arabische Wort seid (d. i. zait^

bzw. z$t). Auch hier findet sich im Munde der Nawar ein Yorschlags- 85

vokal wie bei adzur (oben S. 236), ardtt (oben auf dieser Seite),

ashMr (u. abnl.
,
oben S. 237). Dieser Yorschlagsvokal ist vor r

sowohl aus persischen wie aus semitischen und tiirkisehen Dialekten

bekannt. ,Sehr haufig ist er im Neuarabischen* (wie ja auch im

AlMgyptischen) durch Umspringen des Vokals der ersten Silbe ent- 40

standen
,
vgh kMir > iktir usw.

;
hier dient er gewissermafien

dazu, urn eine Doppelkonsonanz im Anlaut der semitischen Aus-

sprache mundgerecht zu machen. Da ja g und c eigentlich zu-

sammengesetzte Konsonanten sind, sind die Formen agdr (gdz'dr)

und aodkna {at^Skna) wohl in derselben Weise zu erklaren. ,45

Penis fdrur. D. i. wohl kar-ur „dein Penis". Dies Wort
ist mir in den anderen Zigeunerdialekten des Ostens bishtir nicht
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begegnet, es sei denn, dafi das Gagarl-Woft kidh „penis“, Newbold
S. 297, dazu gebdri Freilich gebeu aucb nur wenige Wdrterver-

zeichnisse ein Wort fiir Penis an. Es ist m. E. das persiscbe Wort
Jch* 3 Penis das mir ants Sudpalfetina bekannt ist; dort gebraucbt

5 man es auch wobl im Anklang an das arabiscbe Wort ’^r, das man
dureb das vorgesetzte k etwas verscbleiern will. Die nordabessi-

niseben Dialekte kennen den Laut h teils iiberbauiDt nicht, teils (wie

das Tigrifia) nicbt im Anlaut; und so lautet im Munde der Nord-

abessinier das arabiscbe Wort Mr „Gut“ Mr. Mein abessiniseber

10 Diener pflegte meinem arabiscben Diener
,
wenn dieser ibm einen

Gefallen getan batte, zu sagen kattar k^rak (d. i. — allali ikattir

]itrak) „[Gokt] yermebre dein Gut®
;

aber der Araber antwortete

stets ana mu§ ^dwiz kattar kBri „icb will nicbt, dafi er mein
yermebre®.

16 Pferd gdrU. Bei Macalister S. 156, Nr. 343 und in den
Texten, ist nur die Pemininform g6ri, g6ri mare® beiegt, da ja

die Araber meist Stuten reiten. In den anderen Verzeicbnissen

kommt aucb ,
wie bei Zwiten

,
das Maskulinum yor

;
vgl. gliora

„borse*, im Gagari, Newbold S. 297, daneben aghorai ^mare®
;

w gliora or aghora „borse“, im syr. Qurb4ti, Newbold S. 304;
uguhra „borse®", in Aleppo, ebd. S. 312; ghora „ horse®, bei den
pers. Zigeunem, ebC S. BOS. Das vorgesetzte a- dentet yielleicbt

dai'auf bin, daB gh als Doppelkonsonant (aspiriertes gesprocben

wird. Die Pemininform wiederum bei Seetzen S. 185®', gorih

25 „ Pferd®. In der Form goherus „sein Pferd®, bei Eli Smith in

Hoefer^s Zeitschr. I, S. 179, kann sowobl das Maskulinum wie das

Femininum entbalten sein, je naebdem man die Endung -us als

-as Oder als -is iiest; doch ist bei engliscber Ortbograpbie ersteres

wabrscbeinlicber. — S. auch de Goeje S. 42.

fo Podex ebulur., d. i. wobl e-hul-ur „dies [ist] dein Anus®. Das
Wort bzw. hud ist mehrfach besprocben worden; vgl. u. a.

die Zusammenstellungen bei Pott, Die Zigeuner in Europa und
Ami II, S. 422 und bei Gal tier in den Mdmoires puhlUs par
les memhres de Vlnstitut Frani^ais d'*ArcMFlogie Orientale du

86 Caire., Bd, 27, Cairo 1912, S. 6; es geht, wie micb H. Jacobi
beiebrt, auf ein Wort der indiscben Vulgtapracben zuriick. Newbold,
S. 297, gibt jedocb hiidt (im IJalebT) und hdd (bei den agyptiscben

Nawar) in der Bedeutung „ Pudendum muliebre®. Die Worter fur

Ttilva uid ,anus geben in manehen Spracben in einander iiber. Das
40 peitiscbo Wort mn (kun) ,anus® bedeutet im Kurdischen „ vulva®

;

fbr das Persiscbe vgL Vullers, s. v. qI, sowie

s. V. fClr das Kurdische Jaba-Justi, S. 342. Das Wort

bedeutet nacb Vullers, s. v., sowobl anus wie vulva. In

den arabiscben Dialekten ist th gewobnlich podex oder anus; es

46 kommt aber aucb in der Bedeutung vulva vor, vgl. meine Be-
merkufg in Zeitsolir. fiir Assyriologie^ Bd. 25, 1911, S. 327. Im
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Arabischen bedeutet ferner quh{u)l pudenda viri vel femiiiae, nach

einer Stelle bei Dozy, s, v., aucb anus; dazu vgL endlieh auch

nocb die Angaben liber gdr{a) und liurha bei Lane s. vv.
;

in

dem Dual Imrbatdni werden anus und vulva zusammengefaLt
;
die

gemeinsame Grundbedeutung ist foramen. Zu der Erscbeinnfig, daL 5

die Worter fiir pudendum viri und pudendum feminae mit einander

wechseln, ist eine Parallele aus amerikaniscber Scbuler- und Studenten-

spracbe zu nennen, die inir von einem Schwager des PrUsidenten

Wilson mitgeteilt wurde : in den Nordstaaten ist cock das Wort fiir

penis, in den Siidstaaten fiir vulva. la

Salz lun. Vgl. Ion „salt“, Macalister S. 177, Nr. 785;

lony ^Salz^, Seetzen S. 186^ d. i. wobl Idn^i „es ist Salz“

;

Ion „salt“, im G-agarl, Newbold S. 296; Zon ^salt“, im syr. Qur-

bati, ebd. S. 304; sona „salt“, in Aleppo-, ebd. S. 312, ist wobl

Druckfebler fiir lona\ in dem Worte nul „salt“, im Qarafii, Ouseley, i5

nach Journ. of the Gypsy Lore Soc.'H^ London 1891, S 22, sind

die beiden Liquiden mit einander vertauscbt, — S. auch de Goeje
S. 42.

Stock dendiur. Hier wiirde man zun^cbst an ^dendi-dr „dein

Zahn“ denken. „ Stock" beiBt im NiU'I nach Macalister ZoSrz 20

Oder rwari. Ptir dand ^Zahn" vgl. folgende Belege: ddnd’hdgfmid

„the tooth -breaker", Macalister S. 148, Nr. 195; d6ndd „a tooth",

ebendort S, 151, Nr. 254; dennt ^Zabn", Seetzen S. 184®*; ddndi

„teeth“, im Gagarl, Newbol d S.297
;
ddndeir „teeth“, im syr. Qurb^tT,

ebendort, S. 805 (d. i. dander bzw. dander „deine Zahne"); dand 25

„teeth“, bei pers. Zigeunern, ebd. S. 308; dend „tooth", Eli Smith
in Hoefer’s Zeitschrift I, S. 176. Dennoch wird Zwiten recbt haben.

Sein Wort defhdi- ist von dem bauligen Wort fur „Zahn" zu trennen;

.

letzteres geht auf skr. danta ^Zahn", ersteres auf skr. danda „Stock"

zuriick. so

Tag ddst. Vielleicht hat hier eine Verwechslung stattgefunden

von dls »Tag“ und ddst ^Biindel" (urspriinglich „Handvoll", ein

Wort, das wohl aus dem Persischen iiber das Arabische ins NtirT

gekommen ist). Jedenfalls ist das d am Schlusse des Wortes fiir

„Tag“ unberechtigt
;
zwar entwickelt sich ein hybrides -f im ius- S5

laut nach -s vereinzelt in ‘indogermanischen Sprachen
,

aber hier

wird es schon deshalb kaum angetreten sein, weil dls und dast

sonst leicht zusammenfallen wiirden. Vgl. dls „a day", Macalister
S. 151, Nr. 246; arhddis „Tag“, Seetzen S, 186®-, wo natuidich

nur dis zur Bedeutung „Tag“ gehOrt, ferner dtsszds, ebendort, in 40

den Namen der Wochentage, eigentlich dts-us „sein Tag"; bedis

„day", im syr. Qurbatl, Newbold S. 304, wo be- vielleicht die

arab. Proposition bt- „in“ ist. — S. auch de Goeje S. 41.

Wasser pdni. Dies ist ein allbekanntes Zigeunerwort, das sich

in alien Dialekten. bis nach Amerika hin (vgl. Prince im Joum. 46

of the Amer. Or. 80c.

^

Bd. 28, S. 289) erhalten hat. Eiir die

Dialekte des vorderen Orients vgl. „water, the sea", Mac a-
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lister S. 185, Nr. 943; banfh ^Wasser*", Seetzen S. 184^; bana
„Wasser*, ebd. S. 185^; bdny „ Quell ebd. S. 185^; gilldipany

„See“ (eigentlicb guldi pdni „sufies Wasser“), bdny dduary
(eigentlich pdnl dduari „das Wasser lauft“), pani tkschdlary ,Tal“

6 (eigentlich pdni [i^k§dlari „das Wasser tragt fort“) ebd. S. 186^;

pdni „water*, im syr, Qurb^tl, Newbold S. 304; ebenso bei den

pers. Zigeunern, ebd. S. 308 (sowie bei Ouse ley im Journ. of
the Gypsy Lore a. a. 0.); panee „water in Aleppo, eben-

dort S. 312; party , water*, bei Everest im Joum. of the Gypsy
10 Lore Soc. II, London 1891, S. 25 f. Da b und p sonst im NurT

meist scharf geschieden werden und da in alien Dialekten das p-
von pdni sich stets gleich bleibt, so beruhen die Formen mit b-

bei Seetzen auf Versehen seinerseits, die aber anfMlig sind, da

er nicht aus Thuringen', sondern aus dem Jeverlande stammte. —
16 S. ancb'de Goeje S. 44.

N a c h t r a g.

Zu S. 235: -Zu dem tlbergange von a/a> iki vgl. auch 'arab.

ZaH > neuarab. ahnlich hebr. Zefe.

Zu S. 238 r H. S t u m m e verWeist ‘auch auf maghrebiniscb

no htoSi^ ^Saohen, Klcider*, im- Sing, aber kdza ,Sache*.

Zu S. 240: Dr. A. Siddiqi kennt bid und bur als vulgiires

Wort fiir ,vulva* im Hindustani; ebenfalls ganz vulgar ist das da-

von abgeleitete Wort build ^Frau*.
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KLeiue Mitteilungen.

Zur Etymologie von altind. mlecoha. — Zur Auf-

hellung dieser ZDMG. 68, 719 (Jayaswal) und 72, 286 (Liebich) an-

geregten Prage gestatte ich mir die folgenden Zusammenstellungen

:

mleccha ^stammelnd, unverstandlich sprecbend", mleccliati (^at. Hr.)

^walscben",. mlecchitavai (Mababhasya I, 2, 8), Pf. mimleccha (6i\), s

Part. Pf. pass, mlista mlechita (Gr.). Sayapa gibt in seiner Dhatu-

vrtti'zu mleccTi- Dbatnp. 7, 25 die Intensivformen

lidmas^ vgl. aucb Hemacandras Dhat. ed. Kirste S. 119 : TYimdeivali^

memledmah^ neben memlechvah,' Sollten diese Pormen mit d nicbt

auf grammatiscber Piktion beruhen, so konnten sie ==: urind. lo

Lesmi, "^memlismas sein (Verf. Zur Textkritik u. Lautlebre des RV,
in WZKM. 21, 132 f.); pali mimliccho^ prakr. micclia, mecoha (Piscbel^

Prakr. Gr. § 105) aus idg. "^mlais'slco
^

cymr. bloesg „stamnielnd,

stottemd^ (Loth, Rev. Celt. 20 ,
348)^) : lat. tlaesus „stammelnd‘‘

aus ^mlais-sos. Die Annabme, da6 idg. anlaut. ml zii lat. fl ge- i5

wprden ware, ist sebr anfecbtbar, vgl. lat. blandus\ ai. vi^mradati

(Jobanssoii, KZ. 30, 441, v. Planta, Gr. d. Osk.-Umbr. I, 305, Brug-

mann, Grdr.^ I, 370), lit. nu-hUdnSj^s „entkraftet“ (Bezzenberger,

Lit. Porscb. 205). Dagegen ist lat. flaccus ^welk" nicbt mit Walde,

Lat. Wtb.^ 296 zu ai. mlayati za stellen, sondern — idg. MZaA-, 20

lit. bMkszti „welk, scblaif werden". Ebenso steckfc in lat. flagrum

„Geifiel, Peitscbe" idg. bid: lett. belzU „scblagen“, aisl. blaka

„scblagen"
;
ferner laL fiavus: ae. bldw^ aisl, bldr „blau“ (Walde ^

298),, gr. lit. balu „weiB warden bdltas „weiBlicb*, balgaris

dass., lett. bals „bleicb“, abg. beh „weiB“, arm. bal „Blasse, Bleicb- 25

beit“, ai. bhala „Glanz‘‘. Lat. flagitium^ das nacb Usener, Rhein,

Mus. 56, 5ff. von flagitdre abgeleitet ist, ist entweder rait Walde
297 zu flagrum zu stellen, oder gebt auf idg. zuriick: ai.

garJiate „klagt, tadelt“, bw. garez dass., mig. garzUan. Idg. .anlaut.

ml ist demnacb im Lat. nur zu hi geworden. Lat. blaesus
^
von so

dem abgeleitet sind die im Oskiscben vorkommenden Namen Blaesus^

Blaesius (vgl. Walde ^ 92), kann wegen seiner Bedeutungsverscbieden-

belt unmoglicb aus gr. ^Iai(s6g „aufwarts gekriimmte PuBe babend*

entlebnt sein, vgl. z. B. Hippocr. ed. Kuelewein II, 144: 'Ijv Ss

ig zb i'cfo) fis^og ^
^Xaicfol ylvovzai, ybaov di iazdvccf, Sv- 85

vavzat; 213, 5: oTtcag 6 novg bXfym ^ciXXov^ ig zb jSlatodv ^ETtcov

(pcdvrjzaL 242, 11: 6e ig zb E6m^ ^Xaiaozs^ot, (itvvd'et be za

l%a>, ^XaiGog ist vielmebr mit lat. blaesus urverwandt aus *mlaz8-

1) Foy, IF. 6, 823 bfilt cymr. hloesg wegen mbret. hlisic aus dem Latei-

niscben entlehnt, allein mbret. hli^io bedeutet ^ddlicat** und ist nach Loth,

Rev. Celt. 20, 348 gar nicbt mit cymr. hloesg verwandt. Die Endung -io i$t

im Bret, das gewohnlicbe Diminutiv-Suff., z. B. garic von garr „jambe'*, ehi-

ennic von eluen A^tincelle^, glasic (glazih) von glas^' haudio von baut ^vodt^^,

goazennic neben gouazenn pVeine^, glisic „petit saumon“ neben cymr. gleisiad

„saumon“.
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SOS. Bugge, KZ. 19, 433 will lat, hlaesus mit an. Ideiss ^lispelnd**

verknupfen, aber lat. h kann nicht ans idg. g entstanden sein.

Bloomfield, Am. Journ. Phil. 6, 46 ff. vergleicht gr. (neben

cifiTcXcczELV ]
betreffs des % des Wortes vergleiche man J. Schmidt,

5KZ. 37, 28f.) „fehien, irren, stindigen", abg. mhcati nSehweigen**

mit ai. mleccha^ WES' aber lautgesetzlich nninoglich ist. E. Kuhn,

KZ. 25,327 hat pali miiakkho mit ai. vilecch- verbunden, was
ebenfalls den Lautgesetzen widerspricht. Pali miiakkho

,
prakr.

milakkhu „unverst§.nd]ich, sprechend, Barbar", m. *mlska, "^mlsku

:

10 got. untila-malsks ^unbesonnen^, altsachs. maisc aubermutig^, nhd.

dial, mulschen ^schlafen*, muhch „weicb, uberreil^ (vgl. auch

E. Kuhn, KZ. 25, 327, J. Schmidt, KZ. 27, 333, Zupitza, G^G. 200),

idg. mlkh‘sku : murkhd ^Dunimkopf**, lett. mulkis dass.
,

lit.

mulkiSy gr. „schlaff, trage, tdricht**, ^Xdxcc * fico^ov (Hes.) vgl,

15 Wiedemann, BB. 13, 308, Bezzenberger, BB. 17, 215f gr. dg^lanlaKO)^

dii§XaKstv flfehlen, sich vergeben‘‘ (vgl. Preliwitz^ 31), abg, u-mK~
„verstummen“, sL wzo/ca^^^schweigen^, o-molkniti „verstuimnen‘‘,

nsorb. mjelcad ^schweigen^, abg. mhcati „schweigen“, poln. milczec

dass., ^ech. mlcecky ^schweigend", alb. mekem aus ^melkemi „halte

20 den Atern. an, bin sprachlos", meke „Dummkopf‘‘ (G. Meyer, Alb.

Wtb 268), gr. g.dXTitj ^erstarreu*, iiaX%idco ^erstari'e", fidlmog „er-

starrend, frostig^. Baid-holoTnae's AnsTcbt (Stud. I, 45, 11, 50), daB
ai. murkhd entweder eirie Nrnhildurig zu ai. mMrchati oder aus

"^mrg-^-skh entstanden sei, entbehrt jeder Begrxindung. UnmSglieh
26 ist V. Grienbergers Erkliirung („Untersuchungen z. got. Wortkunde“

229), die er von got. malsks gibt; iiacli ibm wilre es = idg. "^maldh-

sko (: gr. fial-O-cor, abg. mladal)
^

aber die von ihm angenommene
idg. Grundform hatte zu got. "^mahgs werden miissen.

Die Untersuchung hat sorait ergeben, daB altind. mleccka nicht

80 mit altind. ^mlska^ *mlska (pali miiakkho^ prakr. milakkhu) ety-

mologisch verwandt ist, aber beide Worte rein indogermanischen

Ursprnngs sind. I. Scheftelo witz.

i-thiopisch KCh Grieckenland. — Die historische

Schreibung dieses etymologisch bisher unklaren Namens diirfte dCd
86 sein, Ich setze dC6 dem minaischen o)H gleich, das Ehodokanakis,

Studien zur Lexikographie und Grammatik des Altsiidarabisehen,

11. Heft, S. 70. 72 in der Bedeutung „Westen“ erwiesen hat. Die
MinSer moehten dabei in Sonderheit an das im Westen liegende

Agypten denken, wo Griechen herrschten und Griechen lebten. Im
40 Athiopischen hat sich dann das Wort, unter Vergessen seiner Be-

deutung als Himmelsriehtung, fest auf Griechen und Griechenlander

gerichtet. — Bedeutungslos scheint es, daB in Bezold’s Kehra Nagast

S. 126 a 6 ein agyptisches Wort als angegeben ist.

F. Praetorius.
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